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V orwor  t.

G o t t e s  H i l f e  konn te  n u n  auch der  d r i t t e  abschließende 

B a n d  d e s  v o r l ie g e n d e n  W e r k e s  zu  E n d e  g e f ü h r t  w e rd en .  W e r  m i t  d e r  

M o s a i k a r b e i t  e in e r  solchen statistisch-historischen Z u s a m m e n s t e l l u n g  n ä h e r  be 

käm et ß t ,  d e r  w i r d  die M ü h e  nicht v e rk en n en ,  welche a n s  die V o l l e n d u n g  

derse lben  v e r w e n d e t  w u r d e ,  u n d  zugleich b i l l ig  g e n u g  s e in ,  die dabe i  

k a u m  verm eid lichen  I r r u n g e n  u n d  M ä n g e l  nachsichtig zu b e u r th e i le n .  D ie  

dem  V e r fa s s e r  z u g e k o m m e n e » ,  freilich nicht sehr zah lre ichen  N a c h t r ä g e  

w u r d e n  so g u t  a l s  möglich v e r w e r th e t ,  doch b l ieb en  Z a h l e n a n g a b e u ,  die 

sich im  L au se  d e r  Z e i t  n a t u r g e m ä ß  a l l e n t h a l b e n  e rh öhen ,  v a n  d er  E o r -  

r e c t n r  ausgeschlossen.  E s  w a r  bei diesen E r g ä n z u n g e n  thun l ichs te  K ü r z e  

a n z u s t r e b e n ,  weil  a u ß e r d e m  d e r  A bsch lu ß  d es  W e r k e s  a l l z u w e i t  h in a u s g e r ü c k t  

w o rd e n  w ä r e ,  so gerne  sonst d e r  H e r a u s g e b e r ,  n a m e n t l ic h  in  historischer
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H in s ic h t ,  V o l l s t ä n d ig e r e s  geboten  h ä t t e .  M e h r e r e  einschlägige M o n o 

g r a p h i e n ,  die in  den  letztere» J a h r e n  ersch ienen ,  konnte», le ider  nicht m eh r  

benü tz t  w e rd e n .

W ie  zum  T h e i le  a u s  dem T ex te  selbst schon h e r v o r g e h t ,  e r f re u te  

sich d e r  V e r fa s s e r  d e r  d a n tb n s w e r th e s t e n  U n te r s tü t z u n g  von  S e i t e  d es  hoch- 

w ü rd ig s te n  erzbischöflichen O r d i n a r i a t e s ;  n a m e n t l ic h  w u r d e n  ih m  historische 

D o k u m e n te  jeder A r t  z u r  V e r f ü g u n g  g es te l l t ,  w odurch  es  sich erreichen 

l ieß ,  auch f ü r  P f a r r e i e n ,  ü b e r  deren  V e r g a n g e n h e i t  b i s h e r  n ich ts  beka n n t  

w a r ,  eine historische G r u n d l a g e  herzus te l len .  S e .  H o c h w ü rd e n  u n d  G n a d e n  

H e r r  D o m p r o p s t  D r .  sh e r d .  M i c h .  R a i n p f  e rze ig ten  sich s te ts  a l s  w o h l 

w o l lends ten  F ö r d e r e r  d e s  U n t e r n e h m e n s .  W ic h t ig e  statistische M i t t h e i l u n g e n  

l ie fe rte  H e r r  D o m v i c a r  u n d  erzbischöflicher S e c r e t ä r  S e b .  A n d e r l a n g ,  

reiches U r k u n d e n m a t e r i a l  H e r r  D o m v i e a r  u n d  R e g i s t r a t o r  D r .  E .  U t t e n -  

d o r f e r .  S ta t is t i sch -H is to r isch e  D a t e n ,  welche ü b e r  den  R a h m e »  einer

P s a r r b e s c h r e ib u n g  h i n a u s r e i c h t e n ,  w u r d e »  m i tg e th e i l t  von  den H H .  P s a r r -  

v o rs tä n d e n  sh. B .  A b r a h a m ,  W .  G n at z,  V.  H e r z i n g e r ,  I .  V .  H i e b e l ,  

sh. B .  L a i  « e r ,  M .  L u g s c h e i d e r ,  D .  M a i e r ,  G .  z l l e u i n a i r ,  sh-. S .  

R a u s c h ,  I .  M .  S c h i n n e r ,  v ie le r  a n d e r e r  tre ff l icher  B e r i c h t e r s t a t t e r  

nicht zu e r w ä h n e n ,  d e r e n  A u s z ä h l u n g  h ie r  u nm ög l ic h  ist. K 'unsthistorische 

B e i t r ä g e  s ind  besonders  noch se i ten s  de r  H H .  M .  s h o r n  e r ,  N i .  I n  n t ,  

sh-, O  K ä m m e r e r  u n d  V. J i p p c r e r  zu verzeichnen.

D u rc h  die königliche S t a a t s b i b l i o t h e k  u n d  den historische» V e re in  

von O b e r b a y e r n  w u r d e n  die n ö th ig e n  O n e l l e »  b e re i tw i l l ig s t  z u r  B e n ü t z u n g  

g e w ä h r t - ,  H e r r  C o o p e r a t o r  sh. S .  L e n z ,  jetzt in  T r a u n s t e i n ,  ist dem 

H e r a u s g e b e r  in a u s d a u e r n d e r  B e i t h i l f e  z u r  S e i t e  g es tanden .  D i e  V e r l a g s -
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buchh an dlu ng h a t fü r w ü rd ig e  A u s s ta t tu n g  auch d ieses S c h lu ß b a u d e s  alte  

S o r g f a l t  verw en d et.

A lle » ,  die sich um  die H erste llu n g  d es vorliegend en  W erkes in 

irgend welcher W eise verd ien t m achten , soll h iem it der geziem ende D a n k  

ausgesprochen sein .

D ie  in  A u ssich t gestellte D iöcesan k arte  w ird , von  H errn  P rem ier»  

lie u te n a n t L . S a i l e r  vorzüglich  gearb e itet, in  B ä ld e  erscheinen.

Feldkircheu, am Feste der T ra n sla tio n  des heiligen C vrbinian  18N4.

Georg Weltermager.





XXIII.

Decnnal oder Rural-Capilel

Ro t t e n b u c h
mit 10 Pfarreien:

1. B a y e r s o i e n  (m it  1 Schulexpositus).
2. E t t a l .
3. H o h e n p e i s s e n b e r g .
4. K o h l g r u b  (mit 1 Coadjutorie, d. Z . unbesetzt).
5. O b e r a m m e r g a u  (mit 1 Beneficium).
6. P e i t i n g  (mit 1 Coadjutor und 1 Beneficiaten).
7. P o b i n g .
8. R o t t e n b u c h .
9. U n t e r a m m e r g a u  (mit 1 Coadjutor).

10. W i ld s te ig  (m it  1 Coadjutorie, d. Z . unbesetzt).

A e s te rm ay er: D iöeesan-B eschreibung . I l l - 1





Statistisch - historischer Ucberblick.

D as Decanat N ottenbuch  grenzt im Norden, Osten und Westen an die 
Diöcese Augsburg, südöstlich an das B isthum  Brixen und südlich an das Decanat 
Werdenfels. D ie  Pfarreien desselben gehören in  die Bezirksämter Garmisch und 
Schongau. D as Terra in der Gegend ist theils Hochgebirge, das als bedeutendste 
Erhebungen den Kuchelberg, das Kühneck, den Enning, daö Ettaler M and l, den Hoch
schergen, dann das Aufackergebirge m it seinem äußersten Dorberge, dem Kohlgruber 
Hörnle, in  sich begreift, theils tiefeingeschnittenes, schluchtenreiches Hügelland, welches 
im  hohen Peissenberge seinen hervorragendsten Punkt erreicht. A ls  Hauptfluß des 
Decanates ist die Ammer (nach ihrem Ausflüsse aus dem Ammersee „Am per" genannt) 
zu betrachten. S ie  nim m t links die Halbammer, rechts die Ach und Eiach auf, 
während die Illa ch  sich dem Lech zuwendet. Von mehreren kleinen See'n sollen hier 
nur der Sojersee bei Bayersoicn, der Schwaigsce in  der Wildsteig und der Lugenausee 
bei Pöbing Erwähnung finden. Eine Hauptstraße führt von M ittenwald über E tta l, 
Oberammergau und Peitiug nach Schongau, Vicinalstraßen von Rottenbuch und Pei- 
ting nach Unterpeissenberg, sowie über Kohlgrub nach M urnau. H a rt an die 
Grenze des Decanates streift die Eisenbahnstrecke Weilheim-Peissenberg (früher S ta 
tion S u lz ).

I n  vorchristlicher Zeit zog die Nömerstraße vonU urtünuum  (Parteukirchen) 
nach ^buciirxm m  (Epfach) theilweise der Ammer entlang und lag die S ta tion  ack 
6 0 V6ÜN6U8 wahrscheinlich am Kofel bei Ammergau.

Nach der alten Gaucintheilung war das jetzige Decanat Rottenbuch ganz im 
Ammergau gelegen, der allerdings erst im  I .  1167 urkundlich vorkommt (rUIoäi'um 
uostrum in  Xminei'K'uu; Lori, Lechrain, S . 6 ), aber schon von Abt BesseUJ und später 
von R itte r von L a n g ^ ) als eigentlicher Gau behandelt w ird. D er christliche Glaube 
möchte in dieser Gegend von der Mönchszelle Alteumünster zu Nottenbuch ausgegangen 
sein; die Kirche dieses ursprünglichen Klösterleins bestand noch im vorigen Jahrhundert 
und diente als Begräbnißstätte der Chorherren; eine fortdauernde Tradition zu Rotten
buch besagte, daß schon vor Gründung des S tiftes  durch die Welfen an diesem O rte 
Einsiedler gewohnt hätten.

A ls  uranfängliche Baptisterien erscheinen uns die S t.  Michaelskirche zu 
Peiting und das längst verschollene Gotteshaus Kirchstetten bei Oberammergau.

S e it dem X I I .  Jahrhundert war m it der Würde eines Propstes zu Notten
buch auch die eines Archidiakons verbunden. Nach Meichelbeck befanden sich daselbst 
Urkunden, welche darlegten, daß das Archidiakonat um das I .  1140 von Bischof 
O tto  dem Großen von Freising an Propst Rudolf zu Rottenbuch ( f  1144) über-

I  lün'onwon (lotaviacmso, lid. IV . p. 542.
" I  Bayerns Waue», Nürnberg 1850, S. 497. Hiemü stimmt auch Sprmier'8 Atlas von 

Bayern 'Nr. I I  überein.



4  X X I I I .  Decanat oder R u rn l-C a p ite l Rottenbuch.

tragen worden sei. D ie  M atrike l des Bischofs Conrad I I I .  (1.31Ö) gibt folgende 
Uebersicht:

Lud Xredid iaoonntu kn itsudued.
Rniteudueod . . . badet sepultnraw  in  UedenAmvv et 8exnlturam  . . .
^.inperAiUv . . . bubst (Inan tilia s : b iidernainperAÄtv s t 8svn «um 

sonnltnris.
UeitenAänv sun> sepultnra . . .
(llsrmansg'iUv . . . badet tilian : Uartsnebirobsu. b lilte invn ld . V^aiAvvv. 

X(v. Übereil ant eum sepnllurin. Oas,ei!am 8anoti X veoia i in  OermansZMv, earet 
»epnltnra.

W ie aus diesem Conspecte zu ersehen, waren die jetzigen Pfarreien Unter
ammergau, Pöbing und Bayersoien damals nur F ilia len ; E tta l war noch nicht gegrün
det, Hoheupeisscnberg, Kohlgrub und Wildsteig hatten Wohl noch erst kleine Capellen, 
die eines regelmäßigen Gottesdienstes sich nicht erfreuten. Anderseits ergibt sich klar, 
daß im  X IV . Jah rh , die Pfarreien des jetzigen Decanates Werdenfels, Olstadt 
und Schlehdorf ausgenommen, dem Archidiakvnate Rottenbuch unterstellt waren.

K ra ft besonderer Delegation übte der Archidiakon von Nottenbuch in  dem ihm 
untergebenen Gebiete eine nahezu bischöfliche Jurisd ic tion  aus. S o  wurde noch im  
I .  1d99 einem öffentlichen Sünder als Kirchenbuße von ihm auferlegt: „an  Sonn- 
vnd Feyertagen vor ainer gantzn Gemaindt m it Brinnenden Liechtern vnd angethonen 
clagklaidern in der Kirche dem GottSdiennst Beyzewohnen." (Erzb. O rd . Arch.)

D ie  Ehegerichtssachen I .  Instanz gehörten vor sein Forum; die kanonische 
V isitation seines Archidiakonatssprengels war ihm gleichfalls übertragen, nur mußte 
er alle 2 Jahre über das Ergebniß derselben dem Bischöfe Bericht erstatten.

D as Archidiakonat Rottenbuch bestand —  ein in  Oberbayern einzig dastehendes 
Beispiel —  nach der Aufhebung des S tiftes  1803 noch 27 Jahre fort, nämlich bis 
zum Tode des letzten Propstes und Archidiakons Herculan Schwaiger (st zu Ober
ammergau am 28. M ärz 1830). Alsbald nach dessen Tode wurde aus dem Archi- 
diakonate eiu Wahldecanat gebildet und Pfarrer M a th . Kiener in  Hohenpeissenberg am 
23. M ärz 1831 zum Dccan desselben gewählt.

Eine ansehnliche Capitelsbibliothek von einigen tausend Bänden, auch werthvolle 
Jueunabeln und Manuscripte enthaltend, worunter die Urschrift von Greinwalds O rigines 
Itniteuduedne, ist im P farrhof zu Rottenbuch aufgestellt. ? . Clemens B raun , Excon- 
ventual von Rottenbuch, hat dieselbe durch Testament vom 20. J u n i 1822 den beiden 
Ruraleapiteln Rottenbuch und Schongau legirt.

D as alte Archidiakonat stand unter dem Schutze der H H . Alexander, Justi- 
nuS, Sigismundus und Nonnosus; das jetzige Decanatssiegel zeigt das B ild  des 
hl. Corbinian.
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Pf a r r e i e n:

1. Bayersoien.
Organisirte P farre i m it 784 Seelen in 146 Häusern.

Bayersoien, D., Pf.-K., PY-S., Schule, 4
110 S. 78 H. --  Kil.

Echelsbach, W. . . 56 „ 10 i, 2 „
Fmdenan, E. . . 7 „ 1 2 „
Gschivendt, W. . . 55 „ 12 „ 1 „

Kirmesau, W. . . 28 S. i H, 1„ Kil.
Lettigenbnchel, W. . 20 „ 5 „ 2 „

Zchönbrrg, Exp.-K.,
Crp.-S., Schule, -f- 198 „ 36 „ 1 „

Anmerkungen: 1) Sommerhof ist bei Echelsbach eingerechnet, Greitle bei Schönberg, ivozu es 
gehört.

2) Im  Pfarrbezirk befinden sich norübergehend 2 Protestanten.
3) Umfang der Pfarrei circa 8 Kilometer, der Expositnr 2 Kilometer.
4) Wege sehr gut.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Schongau und in die politischen 

Gemeinden Bayersoien nnd Schönberg.

I .  P fa rrs ih : B a ye rso ie n  an der Schongau-Ammergauerstraße, am Soierersee 
hochgelegen. Nächste Bahnstationen M urnau, U ffing, Peissenberg, 9 Kilometer 
entfernt. Nächste Post Rottenbuch, Postbote von dort.

P farrkirche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1878/79. S ty l Renais
sance. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die secundäre vom Acrar anerkannt, 
die primäre z. Z . noch strittig. Kuppelthurm m it 4 Glocken, wovon die zwei 
neueren gegossen von Hermann in  Memmingen. Eons. (lud. Patron der hl. 
Georgiers. 3 a lt. fix . (sehr schön). 8s. L . Om. Orgel m it 8 Registern. 
P f a r r g o t t e s d i e n s t  immer in  der Pfarrkirche, ohne Wechsel. Ewige Anbetung 
am 15. Oct. Sept.-Ablässe am Patrocinium, Frohnleichnam und Epiphanie. 
Außerordentliche Andachten: I m  Advent Rorate nach Angabe; an den Fasten
sonntagen Oelbergandachten, gestiftet; täglich Abends Rosenkranz ox voto, vom 
Meßner zu beten; an allen Sonntagen Nachmittags Rosenkranz, durch den 
P farrer zu halten; Kreuzweg und Maiandachten fre iw illig . Bittgänge: am 
Feste des hl. Rochus nach S t.  Rochus bei Kohlgrub; am Feste des h l. Ulrich 
nach Schönberg; zur Erntedanksaguug nach W ies, sämmtliche m it geistlicher 
Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  10 Jahrtage m it Requiem und Libera, 35 J a h r
messen. —  Den Meßnerdienst versieht der jeweilige Lehrer durch einen Vice- 
meßner; den Cantordienst der Lehrer; Lehrer- und MeßuerhauS sind vereinigt. 
— Kirchenvermögen: a) renk.: 8207 4 /. 43 21., b) nichtrent.: 10543 TU. 71

II .  P farrverhaltn isse: Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 1482 L
86 nZ>., Lasten: 29 TU. 6 Reinertrag: 1453 TU. 80 2>. W iddum 47 g.
36 qm —  1 Tagw. 39 Dezim. Aecker; 8 Im 50 u 46 qm —  24 Tagw. 
95 Dezim. Wiesen; 2 Inr 48 u 39 qm —  7 Tagw. 36 Dezim. Holz. P farrhaus: 
Erbauungsjahr unbekannt, wurde 1803 vom Äerar angekauft, 1877 restaurirt, 
bescheiden geräumig, nicht ganz trocken. Oekonomiegebäude nicht vorhanden. 
Baupflicht das Aerar. Kein Hilfspriester. D ie  Matrikelbncher beginnen 
um 1618.

I I I .  Zchulverhältnissr: 1 Schule in  Bayersoien m it 2 Lehrern, 95 Werktags- unc 
38 Feiertagsschnlern. Aus den Ortschaften Peustelsau, Greith und Soier- 
mühle der P farre i Wildsteig kommen Kinder in  die Schule in  Bayersoien.
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Schul-Exposilur Schönl'ttg.
I .  Crpositursch: S chönberg , auf der weiten Hochfläche eines von allen Seiten 

fre i aufsteigenden Hügels, einsam gelegen. Nächste Bahnstation Peissenberg, 
11 Kilom. entfernt; Post Rottenbuch, woher auch der Postbote kommt.

Ey>wsl!m Kirche. Erbaut im  I .  1863. Baustyl gothisch. Geräumigkeit 
zureichend. Baupflicht die Gemeinde. Spitzthurm m it 3 Glocken. Consecrirt 
am 3. Aug. 1866. Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 3 u lt. p o il.  
8s. II . Om. bei der Kirche. Orgel m it 6 Reg. G o tte sd ie n s te  regelmäßig. 
Ewige Anbetung am 15. Oct. Sept.-Ablässe an den Festen M a riä  H imm el
fahrt und Epiphanie. Aushilfe w ird herkömmlich in Baycrsoien geleistet am 
Tag der ewigen Anbetung und am Patrocinium. Außerordentliche Andachten: 
in der Fastenzeit abwechselnd Oelberg- und Kreuzwegandacht; Maiandachtcn a» 
den Samstagen des Maimouats fre iw illig . Bittgänge: am Feste des hl. Rochus 
nach Bayersoien und Ende September nach W ies, der P farrei Steingaden, 
beide m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  4 hl. Qnatempermessen und 
2 hl. Jahrmessen. —  Nießner ein Schuhmacher, Cantor ein Bauer. —  Kirchen
vermögen: u ) rent.: 3757 47. 14 d) nichtrent.: 2792 4 /. 30

I I .  ExpositurverlM tinsse: 14b. onllut. Fassion: Einnahmen: 1261 >/. 71 .L., 
Lasten: 35 47. Reinertrag: 1226 4 /. 71 H . —  W iddum : 1 Iiu  2 u 22 ym 
----- 3 Tagw. Wiesen, als Schulgründe verpachtet. Expositurhaus erbaut 1863, 
sehr geräumig, passend und trocken.

I I I .  ZchnIverlMtnisse: D ie  Schule in  Schönberg m it 32 Werktags- und 12 Feier
tagsschülern w ird versehen durch den Schulexpositus.

K le ine Notizen: Bayersoien hält man fü r den O r t uck sa u n *), wo der Priester 
S ig fr id  aus dem Stamme der Sachsen von Kaiser K arl ein Lehen erhielt, 
welches er hinwieder im I .  816 zum Dome in  Freising schenkte. (LloiLÜvIIi., 
ü is t. lA'iswss. I. 2. H. 340.) I m  I .  1295 verkauft Abt Conrad und der 
Convent des Klosters zu Kempten das Patronatrecht auf die Kirche zu Ammergau 
und zwei Höfe in  Bayersoien (eurium  eliotum X ieo lu i et euriam ciivtum 
Äuinüovvels in  8evv6n) dem S tifte  Rottenbuch. (Lori, Lechrain, S . 41.)

Sechs andere Höfe zu Sewen, im herzoglichen Urbar vom I .  1280 einzeln 
aufgeführt, bildeten einen Bestandtheil des Stiftungsgutes, womit Kaiser Ludwig 
der Bayer 1330 sein neues Kloster und R itterstift E tta l ausstattete. (Lori 1. e. 
35. 49.)

I m  I .  1348 erhielt E tta l auch die Gerichtsbarkeit von der Brücke bei 
Echelsbach (nächst Bayersoien) bis an den Rammenstein jenseits der Loisach. 
(A . a. O . S . 61 .) Was die kirchlichen Verhältnisse betrifft, war der O r t 
8nvn laut der M atrike l Bischof Conrad's I I I .  im I .  1315 noch eine F ilia le  der 
P farre i Ammergau. E in  J a h r später wurde Ammergau dem Kloster Rotten
buch iucorporirt und in  Folge dessen auch Bayersoien von den dortigen Chor
herren fortan versehen. E in  P farrvicar w ird verhältnißmäßig erst spät in der 
Person des ?. Augustin Flöckl (Istlaoeius) erwähnt, welcher im  I .  1641 
starb. Auch der geistliche Dichter und Homilet Augustin Grieninger ( f  zu 
S te indorf 1692) pastorirte um das I .  1667 diese Pfarrei.

Nach der Säkularisation erfolgte im  I .  1805 die provisorische, 1809 die

I  Bei den See'». Freudensprung und Försteinann deuten dieses «oun ans Bayersoien. Bei den 
vielen Ortschaften „So ien" ist die Entscheidung schwierig.
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definitive Erhebung der Klosterpsarrei Bayersoien zu einer selbstständigen P farrei. 
A ls erster P fa rre r wird uns 1805 M arcellin  Schöfsmann aus dem Kloster 
Schlehdorf genannt, dem der Exconventual von Rottenbuch A lipius W örle folgte. 
Z u  Klosterzeiten w ar die P farre i ex eu rro näo  versehen w orden, nach Auf
hebung des S tif te s  kaufte das Aerar ein H aus in Bayersoien als P farrho f an. 
Am Ende des D orfes Bayersoien hart am S ee  hatte das Kloster E tta l einen 
H of, der a ls  Recreationshaus anfangs für die Zöglinge der dortigen R itte r
akademie, später für die Benedictinerpatres diente. Je tz t ist davon nur mehr 
ein Stück M auer vorhanden.

E s bestand hier lau t der Schmid'schen M atrikel eine B u rg  (a rx )  m it einer 
Capelle zu Ehren der seligsten Ju n g fra u . Ueber Bayersoien sehe m an D eutin- 
ger's ält. M a tr . §. 370. 8 ; A pian 's Topographie 4 6 ; O berb. Arch. X X . S .  86 ; 
Daisenberger'S handschr. Beschr. des D ecanates Rottenbuch.

S c h ö n b e rg  heißt im herzogl. U rbar des X l l l .  J a h r s .  L a ircE n p ö ro li und 
gehörte dam als zum okkieium ^ in d e rZ e v . E s waren dahier vier Höfe m it je 
5 Schillingen und 13 Metzen Haber dem Herzogshofe pflichtig. (L ori, Gesch. 
des Lechrains, S .  3 5 .)  Durch Kaiser Ludwig den B ayer kamen dieselben an 
das S t i f t  E tta l. B is  zu Anfang unseres Jah rh u n d erts  w ar Schönberg in zwei 
Gerichtsbarkeiten getheilt; 16 Häuser gehörten zum Ettal'schen Gericht Ammergau, 
18 zum Hofmarksgericht Rottenbuch.

D ie Capelle zum hl. Clemens in  Schönberg wird um das I .  1759 von 
? . F loridus, Chorherrn zu Rottenbuch, m it dem Bemerken erw ähnt, daß in selber 
nicht celebrirt werden dürfe.

Erst zu Ansang unseres J a h r h , wurde vom bischöfl. O rd inaria te  Freising 
eine monatliche Celcbration gestattet. (O rd . Arch.)

Ueber die Errichtung der Schulexpositur Schönberg 2. J u n i  1863 vgl. 
Schem atism us 1864 , S .  244 ff.

2. Ettal.
O rganisirte P fa rre i m it 319  Seelen  in  46  Häusern.

E tta l, D ., P f.-K ., P f .- S . ,  Schule, -j-
192 S .  30 H. -  Kil. 

Graswang, D . m it Cap. 75 „ 9 „ 6 „

L in d er , E. mit Cap. u.
kgl. Schloß . . . 36 „ ü 

R am , E ................... 16 „ 2
12
1

A n m e r k u n g e n :  1) B ei Dem inger „M uhle E." wird nicht mehr angeführt.
2 ) I m  Pfarrbezirk befinden sich 13 Protestanten, nach München eingepfarrt.
3 ) Um fang der Pfarrei 24 Kilometer.
1) D ie  Wege sind gut.
5 ) Säm m tliche Ortschaften der Pfarrei gehören in  das Bezirksamt Garmisch und in die p o li

tische Gemeinde Ettal.

I .  P fa rrs ttz : E t t a l ,  an der S taa tsstraße  von Partenkirchen nach Schongau in 
einem G ebirgsthals hochgelegen. Nächste Bahnstation M u rn au , 16 Kilom. ent
fernt. Post im O rte .

Pfarrkirche. E rbau t im I .  1330  von Kaiser Ludwig dem B ayer. B a u 
styl w ar ursprünglich gothisch. Nach dem B rande 1744 wurde die Kirche im 
Zopfstyl wiedererbaut; der Kreuzgang*) um die Kirche noch gothisch. Geräumig-

ch D ie meisten G rabplatten des Kreuzgangs enthalten N am en und Sterbdatnm  von Conven- 
tualen des vorigen Jahrhunderts. A us den wenigen ältern Denkmälern heben wir folgende
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keit der schönen Rotunde reichlich genügend. Baupflicht das kgl. Aerar. Kuppel
dach m it Laterne, S a tte l- und Kuppelthurm. 4 Glocken. 1) „N io l l  g-»88 IVolk- 
AkwK Hublader in  N lluokisn anno 1840. In  maoua 1ua8 ckomiuo oom- 
inencko 8piritum meum. idio8 ouw prolo pia bonsckioat viiAO illaria." 
2) Nieli K088 IVoIk^auss Hubin^er in Ulluesteu anno 1840. 8ub tuum 
praesickiuro 6onfu^imu8. O ia  pro nobi8 b6ati88imo 4o8epll." 3) 4nno 
1760 K08  m io ll 4.bra1iaill Lrauätm aii- unck Drau^i8ou8 Xeru iu  4uZ'8pu>x. 
Lonockiotub Deu8 in  aaeeula. 8auoti88iw 6 6onto88or D o m in i, blouaelio- 
rum  pater et ckux." 4) „4 n to n  llub in^er in Nünelren 1866."

D ie  Kirche consecrirt am 5. M a i 1370 durch Fürstbischof Paulus von 
Freising; die Capelle (Presbyterium) am 15. Sept. 1726 durch Fürstbischof 
Joh . Franciscus. Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 7 a lt. tix . 88. 
L . 6 w . von der Pfarrkirche entfernt und ohne Capelle und G ru ft. Prächtige 
O rgel m it 30 Reg. P fa rrg o tte s d ie n s t regelmäßig an allen Sonn- und 
Festtagen. Concurs au den Festen: Peter und Paul, M a riä  H immelfahrt und 
M a riä  Geburt. Ewige Anbetung am 2. Sept. Sept.-Ablässe am Feste der 
unbefleckten Empfängniß M a r iä , Neujahr und Christi H immelfahrt. Außer
ordentliche Andachten: im Advent Rorate nach Angabe, an den Fastensonn
tagen Kreuzweg, herkömmlich. Bittgänge: am Freitag nach Christi H immel
fahrt in  Graswang auf Ansuchen der dortigen Dvrfschaft ein Feldbitt
gang; Anfangs October auf Ansuchen der Pfarrgemeinde ein B ittgang nach 
Oberammergau zur Danksagung fü r die glücklich eingebrachte Ernte, beide m it 
geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  11 Jahrmessen; außerdem Rosenkränze 
iu der Allerseelenoctav, am Feste M a riä  Heimsuchung und M a riä  Opferung.

B ru d e rs c h a ft* * )  des Skapulieres vom Berge Carmel; oberhirtl. Couseus 
vom 6. M ärz 1692, laut Bruderschaftsbrief feierlich errichtet am 4. A p ril 1692. 
Hauptfest Skapuliersonntag.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer des Ortes. Für den 
Meßner ist als Wohnung ein The il der ehemaligen Klostergebäude ausgeschieden, 
welche der Lehrer in  seiner Eigenschaft als Meßner bewohnt. —  Kirchen
vermögen: a) rent.: 9914 45., d ) nichtrent.: 7836 45.

I I .  N elie iikirchei!'.**) a) Capelle bei Graswang, Dicklschwaig-Capelle, i. I .  1694 vom 
Kloster E tta l erbaut; 1755 restaurirt. Sechseckig in  Thurm form  m it Kuppel
abschluß. Zwei Glocken. D ie  Capelle ist Eigenthum der Bauern in  Graswang, 
welche daher auch die Baupflicht haben. P atron : die h l. Gertraud. 1 a lt. pari. 
A u f Ansuchen hl. Messen am Freitag nach Christi H imm elfahrt, am 24. Aug. 
und am 6. Sept.

d ) Capelle in  Linder, erbaut 1684. I s t  m it dem Linderhof jetzt Privateigeuthum

hervor: 1) 4 n n o  v o m i M I . X X T I  den 7. 4» Ii) S tarb, der. Geistlich. Herr. Prior- 
Baldasar. Zwink. Geborner. M urner, ain Liebhaber dr Religion, dem Gott gnädig. 
2) Allster Ligt Begraben der Edlvöste Hochgelehrte Herr Georg Hohenttither samlu seiner 
Hansfrau M a ria  gestorben anno 1692 den 7. -Karts gewester Herr Camerrichter 63 Jahr. 
Gott geb ihm und Allen die Ewige Ruhe. (G ru ft noch nicht aufgefunden.)

* )  Ehedem bestanden hier folgende Bruderschaften: 1) vom hl. Sebastian, errichtet 1601; 
2) vom hl. Rosenkranz, errichtet 1648; 3) vom hl. Skapulier, errichtet 1691; 4) von der 
unbefleckten Empfängnis; M a riä  (Congregation fü r Männer und Jünglinge), errichtet 1720; 
b) Allerseelenbrnderschaft, errichtet 1723; 6) Bruderschaft vom hl. Benedict (p ro  te l. morto), 
errichtet 1767.

** )  Z "  E tta l selbst standen außer der Klosterkirche noch folgende Capellen: t )  T ie  S t. Gcorgs- 
capelle, erbaut von Abt V irg il (st 1668); 2) die S t. Annacapelle nächst dem südl. Kreuz- 
gang; 3) das Heiligkrenzkirchlein in  M itte  des Gottesackers; 4) die Capelle zum hl. Johann 
v. Nepomuk, jetzt in  ein Wohnhaus umgewandelt.
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S r .  M . dcS Königs. 1871 prächtig restaurirt. Patron: D ie  hl. Anna. 
Kuppelthürmchen m it 2 kleinen Glocken. 1 a lt. kix. Auf Verlangen S r .  kgl. 
Majestät an einigen Sonn- und Festtagen hl. Messe.

I I I .  Psurrmrhültmssr: Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen 1556 II/. 
83 H ., Lasten: 31 / / .  83 ,ch., Reinertrag: 1525 ck/. W iddum: 8 Im  7 u 
18 cgm 23 Tagw. 69 De.zim. Wiesen; B on itä t: 10. Pfarrhaus: ein Theil 
der ehemaligen Klostergebäude, „Gaststock", erbaut circa 1760, sehr geräumig, 
weniger zweckmäßig, trocken. Oekonomiegebäude: Das Erdgeschoß der P fa rr- 
wohnung und ein Heustadl auf der Lichtcnstätt-Wiese. D ie  Baupflicht hat bei 
beiden das kgl. Aerar. D ie  Matrikelbücher beginnen m it dem Jahre 1031.

IV . Schulverhültuisse: Eine Schule in E tta l m it 1 Lehrer, 25 Werktags- und 
21 Feiertagsschülern.

M is s io n e n  wurden gehalten: 1777 durch Exjesuiten und vom 11— 18. J u n i 
1862 durch ? ? . Redemptoristen.

K leine R othen: E t ta ls  steht auf einem Thalgrunde, früher Ampherang genannt, 
der schon in  der agilolfingischen Zeit erwähnt w ird. I n  den ersten Jahrzehnten 
des Klosters Benedictbeuern schenkte ein Jüng ling  Namens Graman eine Wiese 
^n tk rew A w '^) zugleich m it dem Dörfchen Orva (Oberau) zu besagtem S tifte  
(Ueiostsllmolc, vlmon. Han. Iln r . p. 8.) A u f dieser Bergwiese Ampherang 
gründete Kaiser Ludwig der Bayer im I .  1330 eine Liebfrauenkirche nebst 
Kloster und stellte als Heiligthum darin eine kunstvolle Marienstatue auf, welche 
er auf seinem Römerzuge (1327) durch eine eigenthümliche Fügung erhalten 
hatte. Eine Abtei von 20 Benedictinermönchen, worunter 14 Priester, und ein 
R itterstift fü r 13 verehelichte R itte r, die unter einem Meister standen, sollte 
m it dieser Kirche verbunden sein. (N on . Lore. V I I .  236.) Kaiser Ludwig, 
nachweisbar hochbegeistert fü r die Dichtung „P a rz iva l", wollte m it seiner S t i f 
tung das Id e a l des Graltempels und seiner Templeisen ve rw irk lich e n .^ ) 
A ls  Fundation bestimmte der Kaiser das Nntzrecht der umliegenden Alpengcbirgc, 
dann seine Erbgüter im Ammergau, sowie die Grafschaft Eschenloh m it M urnau, 
M ering und Peiting; dazu kamen noch die Hofmarken Aubing, Maisach und 
Esting. D ie  Einweihung der Kirche durch den Bischof Pau l von Freising 
erfolgte erst am 5. M a i 1370 in Gegenwart des Herzogs Stephan von Bayern 
und zahlreichen Volkes. (Occk'olins, rsr. boi«. 8orifit. I I .  343.) Schon bald 
nach dem Tode Ludwig des Bayers (si 1347) ging das R itterstift wieder ein, 
da seine Söhne demselben viele Güter entzogen, die Abtei aber blieb, obwohl 
gleichfalls der Auflösung nahe, hauptsächlich durch das Verdienst des IV . Abtes 
Conrad des Kummerbruckers (1360— 1390) vor dem Untergange bewahrt. 
(Uadcmstabsl', tüucln trix  L tta lousis, 1694, p. 72 )  Schon um diese Zeit 
waren zu E tta l mehrere Anniversarien gestiftet. D as älteste darunter war ein 
Jahrtag der Gertraud Pergerin von Germausgau fü r sich und ihren Ehewirth 
Conrad Pcrger, errichtet am S t. MichaelS-Abend 1347, wofür zwei Huben, die 
eine zu Riegsee, die andere zu Hausen (auch Spatzenhansen genannt) verschrieben 
wurden. D aran reiht sich ein Jahrtag des Heinrich Spitzer, Bürgers zu 
M urnau, und seiner Hausfrau Adelheid, fundirt m it einer Hube zu Froschhausen 
vom S t. Michaels-Abend 1348; ferner eine tägliche (später wöchentliche) Messe,

*) Wohl: ödes Thal. Tie Ableitung von „Eticho's Thal" ist unwahrscheinlich.
**) Bedeutung ungewiß. Vgl. Förstcmann, Namenbuch I I ,  S . 78 n. 79.

***) Den Beweis hiefnr liefert H. Holland in der Schrift: Kaiser Ludwig d. B. und sein S tift 
zu Ettal. München 1860.
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welche O tt Pienzeuauer im I .  1378 s t i f te  und u iit einem Gute zu Aiüödcn 
im Kufsteiner Gerichte begabte. (Acten des erzb. O rd .)

Am 3. A p ril des I .  1452 wurde das S t i f t  E tta l im Aufträge des Cardi- 
nalö Ricolaus von Cusa durch den Schottenabt M a rtin  von W ien, den Abt 
Laurentius von M ariazell und den Conventual Johann Schlittpacher von M olk 
einer V isitation unterworfen, welche eine eingehende Reform des Klosters und 
die Abdankung des schon bejahrten Abtes Johann Kufsteiner, eines zu wenig 
ökonomischen Prälaten, zur Folge hatte. D ie  O lm rtn V isita tion!« auf Perga
ment, Abschrift vom I .  1596, liegt iin  erzbischöfl. O rdinariats-Archiv.

I m  X V I. Jahrh , war das Kloster von schweren Kriegsereignissen heim
gesucht. Aus M urnau  berichtet Abt Placidus Galt am 7. J u n i 1552 an 
Bischof Leo voll Freising, welche Gewaltthätigkeiten die Landsknechte des Chur
fürsten M oriz  von Sachsen an E tta l verübt hätten. „iLortas to w p li v i I>e- 
A'Ll'mit, sansns unckiguo llw rusm ei'uut, vone rak ilis  öno inrnonti onstoclmo 
non ziopsiLorunt, verum im pie  ox^uAmarunt, eorpus D o m in i siout Oüristi, 
ojusguo rs lig io n is  koste«, sub jw ä ibns prosooorunt iAmomimosecsue traotn- 
rn n t oaloikusguo oalcmrnnt, nrgmntum et ummin abstu lorunt . . V  (D as 
O rig in a l des Briefes im  Arch. des erzb. O rd .). Aehnliche Schrecken erfuhr 
das Kloster durch die Schweden, welche 1632 den Schaffner desselben, 1'. Joseph 
Heß, ermordeten.

Obwohl E tta l schon im I .  1343 von dem Pfarrverbande m it Oberammer- 
gan abgetrennt und zu einer eigenen P farre i erhoben worden war (N on . Ooiv. 
V II .  251 secp), finden w ir doch erst im I .  1656 einen P farrer daselbst aus
drücklich erwähnt: I'. IK Im nus Irn trum  ckircwtor et pnroelius cloinosticms. 
Am 18. Sept. 1651 kam zu Freising ein Receß zur Vereinbarung zwischen 
dem Abte zu E tta l und dem Probste zu Rottenbuch wegen Administration und 
Verwaltung der Kirchengüter Ober- und Unterammergau, Kohlgrub und Soyen 
und „Capelle zum hl. B lu te ", welche dem Kloster und Gotteshaus Rottenbuch 
zugehörig, aber in  dem Ettal'schen Gericht Ammergau gelegen waren. D er 
Entscheid fiel dahin aus, daß die Kirchenrechnungen von beiden Theilen gemein
sam aufgenommen, ebenso die Kirchpröbste und Meßner beiderseits aufgestellt 
und in Pflicht genommen werden sollen. (Acten des erzb. O rd .) Von den 
Aebten des X V I I .  Jahrh, war zumal Abt V irg iliu s  bestrebt, ausgezeichnete 
Reliquien fü r seine Klosterkirche zu erwerben/*)

Zu hoher B lüthe gelangte E tta l durch Abt Placidus Seitz (1709— 1736), 
der daselbst eiue Ritterakademie fü r Söhne vornehmer Geschlechter errichtete. 
B a ld  fanden sich Jünglinge aus allen Ländern Europa's ein; späterhin berühmte 
Generale und Staatsmänner gingen aus diesem Ins titu te  hervor. D as Namen-

*) Eine Ausschreibung vom I .  ,1730 führt die Reliquien in der Klosterkirche zu Ettal folgender
maßen ans: In lloelssia nostra pndiieuv vonorntioni vxpositu sunt soquontia 8an- 
etornm ü lartvrum  6orpora. 1'">"->. In  X itu r i 8. Ilenvtlie ti Oorpus 8. toiivis LIarh-ris 
sinv proprio  nomino, lovnlnm ox eovmotsrio lJ-riaens. 1672. V.pprolurtum soelsm 
:rnno ü. Itdss"'" ot 8sr">" O rilinario X idorto  8iAi8mun<!o. 2>'""v In  X lta ri 88. Xpost. 
6orpus 8. X loxanclri ÜI. sinv proprio  nomino oxtraotum o ooomstorio 8. l^risoillno 
1672, Approbutm» eockow anno. 3""'». In  X itu r i 8. Oatlrarinuo vorpus 8. ris ro v l- 
lin i I I .  nomino uttribu to. Ilx lium utum  ox Ooonrotorio urdis 1664, npprod. 1665. 
4""". In  X ltrrri 8. Ooriüniani Oorpus 8. 8a turn i ill. sino nomino proprio . I7x Ooo- 
mvtorio praotoxtuti orutum 1671 approl). oodom anno. In  V lta r i 88. 14 V ux i-
iia torum  vorpus 8. Lonitäev ^l. u tlr ibu to  nomino. Invsntum  in 6oomotorio O /riaeas 
1674. approbatum 1675. 6'^"'. In  X lta r i 8. 8öb:rstiuni vorpus 8. X nton in i I 'u o ri 
vt V . proprio  nomino un üe um  ia p id o ,  ubi roporitu r insoriptum nomon üuius 
V a rtv rls . lovatum ö Eoomotorio 6a liis ti. 1691. approb. 1719. (Ord. Arch.).
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verzeichniß der Zöglinge*) ist enthalten in  Westenrieder'S Beiträgen, Bd. 9, 
S . 266 ff. Doch ging diese Glanzperiode rasch zu Grabe in Folge der Feuers
brunst, welche am 29. J u n i 1744 alle Klostergebände mitsammt der Kirche und 
deren Schätzen in Asche legte.

Zw ar baute Abt Benedict I ! I .  (1739— 1761) S t i f t  und Kirche wieder 
auf, die Ritterakademie aber trat nicht mehr in'S Leben und auch das Aeußere 
des Gotteshauses mußte unvollendet bleiben.

I m  Jahre 1803 fiel das herrliche Kloster der Säkularisation anheiln. 
D er letzte Abt, Alphons Hafner, entfloh aus Kummer nach I ta lie n ,  wo er zu 
Padua 1807 gestorben sein soll. D ie  Klostergebäulichkeiten blieben mehrere 
Jahre Eigenthum des Staates, gingen aber 1811 in Privatbcsitz über. Jetzt 
gehören sie einem Zweige der gräflichen Familie Pappenheim zn.

E tta l wurde im I .  1809 als selbstständige P farre i organisirt und der Ex- 
couvenlual Anselm Achmiller aus Wildsteig zum ersten P farrer ernannt.

D ie  schöne Klosterkirche zu E tta l war ursprünglich gothisch aus dein Z w ö lf
eck gebaut; das Gewölbe des Jnnenbaues ruhte auf einer inm itten befindlichen 
Läule. D er Neubau vom I .  1744 brachte überall den Nenaissancestyl zur 
Durchführung und stellte namentlich anstatt de-S früheren SpitzgewölbcS eine 
mächtige Kuppel her. N u r au den Strebepfeilern und Portalen, sowie am 
schön gerippten Kreuzgaug, der sich rings um die Kirche z ieh t,**) erkennt man 
noch den früheren S ty l.  Das Munster in  seiner älteren Gestalt findet sich 
dargestellt bei M erian , Top. 1-uv., S . 74, und bei Wenning I ,  S . 241; 
beschrieben in  Deutinger's ält. M a tr., §. 31.

D as Gnadeubild, aus der Schule des Nicola Pisano ( i  circa 1280), aus 
feinstem Weißen Alabaster gemeißelt, ungefähr 40 em hoch, zeigt die Gottesmutter 
sitzend, wie sie das auf ihrem rechten Knie stehende Jesuskind m it dem Ausdrucke 
inniger Liebe umfaßt. Eine gute Abbildung in H . Holland's citirter Schrift 
(Beilage).

D ie  Kirche besitzt Deckengemälde und A ltarb lätter von Jakob Zciler, 
Georg Diefenbruuner, M a rtin  Knoller und andern Meistern. Eine sehr reiche 
Literatur über E tta l gibt A. Linduer in  seinem Werke: D ie  Schriftsteller des 
BenedictiuerordenS, Regensburg 1880, B d . H ., S . 8 — 9. A ls  Ergänzung fügen 
noch bei:

^ V 6 n till i unuul68 753; Dclel/.eittzr, nun. 1>oio. tz'cmt. 11.42; HloioliLlboelc, 
eliron. 11. Lurrm ., p. 143 sag.; E r tl 's  churb. A tlas I I .  170 m it Abb.; Ocst'e- 
1iu8, ror. boie. scwijck. I .  403.; 11. 343 u. ö.; Riezler, Geschichte Bayerns, 
Bd. 2, S . 393— 94; S ö lte l, D ie  frommen Stiftungen der Wittelsbacher, 
S . 38 ff.; Hormayr'ö goldene Chronik, S . 22, 110; Hohn, A tlas von Bayern, 
S . 121; Bavaria I. 942; Freyberg, Histor. Schriften und Urkunden, 111. 449; 
S ighart, Bildende Künste in  Bayern, 357— 359, 414; Dessen M itte la lt. Kunst, 
182; ApianS Topographie 45.

G ra s w a n g  erscheint im I .  1343 als vu llis  sou loous cliotn« (Irusevuneli. 
(N on. Uoic, V I I .  252.) D ie  nächst dem hiesigen Ettal'schen Klosterhof erbaute 
Capelle w ird 1760 „ S t .  Gertraud in  T ich l" genannt. D er Hof heißt noch 
jetzt die Dicklschwaige.

D er H of in  L in d e r , jetzt ein prachtvolles königl. Lustschloß im  S ty le  
Ludwig X IV .,  trägt seinen Namen von einem Besitzer, der im X V . Jah rh .

I  Zu ihnen zählte auch Franz Marquard Graf v. Warienberg, aus wittrlsbachischem Geblüte, 
der am 3. Ang. 1733 zn Ettal an einem Psirsichkerne erstickte.

**) Von edlen Geschlechtern harten darin besonders die Kuimuersbrncker ihr Begräbnis;.
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erwähnt w ird. I m  S tifte  Rottenbuch lag „e in Spruchbrieff vmb der pazin 
guet, gegen Hannsen linder auß dem graßwang vnd andern sein miterben von 
8imon abbten von E tta l anno 1473 an S .  Georg." (Regest, des erzb. O rd. 
Arch.) Se. M . König Ludwig I I .  brachte hieher in  die Capelle in  höchsteigener 
Person ein altes werthvolles Madonnenbild.
Aus dm vielen rühmlich bekannten Eonventnalcn nennen wir nur: Ludwig Babenstnber, 

geb. zu Deining 1660. Professor an der Hochschule zn Salzburg und bedeutender thcol. Schriftsteller, 
P .6. April 1706; Edmund Pock ans Salzburg, Bibliothekar und Professor der Geschichte, P 1737, 
versagte mehrfach aufgelegte historische Tabellen; Marccllin Neischl ans Mnrnan, Professor an 
der Nitterakadcmie und Novizenmeistcr, geb. 1l>97, -j- 30. Jan. 1763, philosophischer und historischer 
'Autor; Ferdinand Rosner, geb. zn Wien 1709, P 1778, und Ottmar Weih, geb. zn Bapcrsoien 
1760, P 26. Jan. 1813 als Pfarrer zn Jsewang, beide hoch verdient um das Ammerganer Passions
spiel. Auch war der berühmte Jesuit Jos. Ben. Heyrcnbach, Professor der Diplomatik zn Wien, 
P 1779, ans Ettal gebürtig.

Vgl. A. Lindner I. o. x. 9—80.

3. Hohelcheisseuberg.
Organisirte P farre i u iit 791 Seelen in 102 Häusern.

Hohknßcsssenbcrg, W Pf -K. Pf.-S. Schule, P Pröbstlberg, W. . 
PschorerhofJ W. .

30 S. 5 i Kil.
22 S. 1 H. — Kil. 21 1 3

Bärenhöhle, W. 8 „ 1 „ Schendrich, D. 75 11 „ 3 „
Brandach, D. . 278 „ 19 I 1 - 3 „ Schleichhof, E. 5 „ 1 !> „
Bnchschorn, W. o l „ 5 „ 3 „ Scdlhof, Unter-, W. 28 5 3
Fnchshöhle, W. 10 „ -> 3 „ Söldei (Obersedel
Hellen, W. . . 59 „ 8 ", 2 hof), ;. H. . . 

Steinfall I  E. . 
Deigschustcr ,̂ E. . 
Tritschenkreit'", 

(Heißbaner) E;.

87 13 „ 1—2 „
Hinterschwaig *, W 22 „ 1 .. 3 „ 19 1 2 „
Klausen, W. 11 „ e» 2 „ 3 „ 1 „ 3 „
Krönan, W. 30 „ 1 I 3 „
Mirterschwaig'", W 
OberbuchanJ E. 
Oberschwaig " ,  W

8 „ 2 „ 3 „ 10 „ 1 „ 3
5 „ 1 „ 3 „ Weinbauer'", E. . 1 „ 1 „ 1

17 „ 2 „ 2 Wörth, E. . . . 8 1 5

A nm erkungen; 1) Die im Pfarrbezirk befindlichen Protestanten sind nach München eingcpfarrt.
2) Umfang der Pfarrei circa 22 Kilometer.
3) Wege beschwerlich.
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Schongan und Weilheim und in 

die politischen Gemeinden Hohenpeissenberg und Ammerhöfe.
5) Die mit * bezeichneten Ortschaften fallen unter den Gesammtnamen „Vorderbcrg" im Gegen

satz zn den übrigen Ortschaften, welche unter „Hinterberg" zusammengefaßt werden. Die 
„Vorderberger" wurden am 26. November 1827 ans der Pfarrei Unterpeissenberg der Diöcese 
Augsburg nach Hohenpeissenberg eingcpfarrt.

1. P fa rrs th : H ohenpe issenberg , ans der Höhe des Hohenpeissenbergs einsam, 
überaus schön gelegen. Nächste Bahnstation Peissenberg, 4,z Kilometer ent
fernt. Von ebendaher kommt auch der Postbote.

Psarillirche Erbaut 1619 vom S tifte  R o tte n b u c h re s ta u r ir t  1860. 
Renaissancestyl. Geräumigkeit fü r die jetzige Seelenzahl fast zu beschränkt. 
Baupflicht der S taat. Kuppelthurm m it 4 Glocken, gegossen 1879 von Kortler

*) An der schöngeschnitztcn Brüstung der Empore ist zn lesen; Dis Gotshans wardt vom Grund 
aus neu gebanen in namen unser lieben Frawen got zn ehr vnd seiner werdten mueter 
durch Georgm Siesmair Probst vnd Ertzpriester im Eloster zu Naitenbnsch Anno .N I10X.1X 
avf das der Evae Flnech schad »it.
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in München. Oons. cluü. Patrocinium am Feste M a riä  H immelfahrt. 3 alt. 
tix . 8«. 6 . Om. von der Pfarrkirche entfernt, m it Capelle. Orgel m it 10 Reg. 
P fa r r l ic h e r  G o tte sd ie n s t an allen Sonn- und Festtagen. Concurs am Feste des 
heiligsten Herzens Jesu, am Sonntag nach S t. Ulrich und am Patrocinium. 
Ewige Anbetung am 29. J u n i. Durch Breve von 1785 Ablaß in psrpet. an 
den Festen tlsm im ption . und X n tiv itn tm  II. N . V .; Ablaß von 7 Jahren und 
7 Quadr. an den 4 übrigen Diarienfesten. Anshilfe ist zu leisten nach Forst 
am S t.  Leonhardstag. Außerordentliche Andachten: Rorate nach Angabe, 
Kreuzwege und Rosenkränze fre iw illig . B ittgang nach Peiting am Michaelifeste 
m it geistlicher Begleitung. —  S t i f tu n g e n :  8 Jahrtage m it Requiem, 32 J a h r
messen.

B ru d e rs c h a fte n : n) An der Pfarrkirche: Herz-Jesu-Bruderschaft, oberhirt- 
lich errichtet am 8. J u l i  1709; Ablässe vom 29. M a i 1709; täglich A lta r
privilegium, verliehen in  jxnqmt. von Papst P ius V I. unterin 28. J u n i 178:1. 
Hauptfest: Sonntag nach S t .  Ulrich.

I») An der Capelle: 1) MarianischeS Bündniß der Kinder und Liebhaber- 
M a riä . Hauptfest: M a riä  Himmelfahrt. 2) Marianischer Bund der S tadt 
W eilheim , ohne vberhirtliche Genehmigung i soll am 23. M a i 1737 von 47 
Bürgernder S tadt Weilheim gegründet worden sein); Hauptfest: Pfingstdienstag.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. Eigenes MeßnerhauS 
nicht vorhanden. —  Kirchenvermögen: rr) rent.: 9414 HI. 85 ^>., b ) nicht- 
rent.: 7921 9 /. 2 ^3.

II. Netrenlürche: W a llfa h r ts - C a p e l le ,  an welche seiner Zeit die Pfarrkirche ange
baut wurde. Erbauungsjahr 1514. Jetzt Zopfstyl. Baupflicht der S taat. 
Ueber Consecration oder Benediction nichts bekannt. Patronin die seligste
Jungfrau. 3 a lt. tix . Orgel m it t>. Reg. An etlichen Frauenfesten w ird 
hier das hl. Am t gehalten. —- Meßner und Cantor der Lehrer.

D ie  Gottesackercapelle ist nicht consecrirt, hat 1 A lta r, aber keinen Gottes
dienst.

I I I .  p fa rn w rlM tn isse : Präs. Se M . der König. Fassion: Einnahmen: 1429 L  71 
Lasten: 11 97., Reinertrag: 1418 äl. 71 ,3. Widdum außer einem Garten nicht 
vorhanden. Pfarrhaus gleichzeitig m it der Pfarrkirche erbaut, geräumig, passend, 
trocken. Baupflicht der S taat. D ie  Matrikclbücher beginnen m it dem Jahre 1805.

IV. S lh lüvc rhä ltn ifle : 1 Schule m it I  Lehrer, 115 Werktags- und 41 Feiertags
schülern. D er Bau eines neuen Schulhauseö ist im Gang.

Kleine Notizen: D er hohe Peissenberg, Uimnbcn'cO-), w ird im X I .  Jahrhundert 
genannt; um das I .  1050 kommt urkundlich vor das orwtrum U isin lm ro, eines 
der beiden Schlösser, welche am Fusse des Peissenberges, da wo jetzt die Namen 
S t.  Jo s  und S t. Jö rg  haften, erbaut waren. (N on. Uoio. V II .  43.) Diese 
Burgen befanden sich allerdings nicht mehr ans dem Gebiete des BiSthums 
Freising; allein die eine derselben hat dadurch fü r uns besonderes Interesse, 
daß sie aus der Hand des Bertholt, von Schiltberg an Bischof Conrad 1. von 
Freising kam, jedoch im  I .  1255 wieder als Lehen an den ersten Besitzer 
zurückgelangte. (Böhaimb, Chronik von Weilheim, S . 51.) Um das I .  1125 
schenkt ein gewisser Hermann auf Veranlassung des Herzogs Heinrich ein G ut 
zu Peisenperch m it Aeckern, Wiesen und Wäldern den Klosterbrüdern zu Rotten
buch. (N on . öoie. V I I I .  13.) A u f diesen Hof ist es Wohl zu beziehen, wenn

* )  Berg des Biso, Förstemann I .  261.
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Gebhart von Tölz 1259 seinen M aierhof und sein Vogteirecht in  Germansgau dem 
S tifte  Rottenbuch zur Entschädigung gibt fü r den Schaden, den er demselben 
durch den Brand in  Bisenberch verursacht hatte, (kess. Low . I I I .  130.) 
Auch die onriu M po r inontem , welche m it der Conradin'schen Erbschaft im 
I .  1273 an Herzog Ludwig den Strengen gelangte, w ird fü r einen H of auf 
dem Peissenberg erklärt. (Heigel und Riezler, D as Herzogthum Bayern, S .  243.)

I n  kirchlicher Beziehung gehörte der hohe Peissenberg in frühester Zeit 
zur uralten Pfarrkirche Peiting und es ist kein Zweifel, daß auf dieser Höhe 
schon im  M itte la lte r eine Capelle erbaut war. I m  I .  1514 erhielten die 
Bewohner des Peissenberges, w eil ihnen der Weg in  ihre Pfarrkirche zu 
beschwerlich wurde, die Erlaubniß, eine eigene Kirche zu bauen. Am 25. M a i 
desselben Jahres wurde der erste S te in  zur selben durch Georg Pienzenauer, 
Pfleger in  Schongau, gelegt und bald hernach eine Marienstatue aus der 
herzoglichen Schloßcapelle zu Schongau in das neue Gotteshaus auf dem Peissen
berge übertragen. E in  im  I .  1570 hier angestellter Priester konnte sich wegen 
zu geringen Eiukommens nicht halten; deßhalb erbot sich Propst Wolfgang von 
Rottenbuch zur Uebernahme aller seelsorglichen Verrichtungen auf dem Peissen- 
berge unter der Bedingung, daß die dortige Kirche seinem S tifte  incorporirt wurde. 
(Lo ri, Geschichte des Lechrains, 447.) I m  I .  1601 erfolgte die bischöfliche, 
1604 die landesherrliche Genehmigung seines Anerbietens. I n  der Folge, nach 
dem Neubau einer Pfarrkirche (1619 ), wohnten 3 — 4 Chorherren des S tiftes  
auf dem Peissenberge, der als W allfahrtsort mehr und mehr berühmt wurde.

I m  Frühjahre 1524 drangen die Horden des Bauernkrieges über den 
Lech und verbrannten Steingaden und Rottenbuch (?). D as bayerische Land
volk aber sammelte sich auf dem Peissenberg und in  dessen Umgebung zum W ider
stand. A ls  die Schwaben diese Anhänglichkeit der Bayern an ihre Obrigkeit 
sähen, gingen sie eilends über den Lech zurück. (Büchner, Geschichte von Bayern, 
V II .  66.)

A u f Anregung der churfürstl. Akademie der Wissenschaften zu München errich
tete Propst Ambrosius im  1 . 17.80 auf dem hohen Peissenberge ein Observatorium 
fü r Witterungsbcobachtungen. D ie  erforderlichen Auszeichnungen wurden geraume 
Z e it durch die OrtSpfarrer besorgt.

Hohenpeissenberg ward im I .  1809 zu einer eigenen Pfarrei erhoben und 
der Exconventual von Rottenbuch, Bonaventura P rim us Koch, zum ersten Pfarrer 
daselbst ernannt.

I n  der Capelle befindet sich ein Deckengemälde, 1748 gemalt, die Ueber- 
tragung des Marienbildes von Schongau nach Peissenberg darstellend, welches 
von der Hand des berühmten M alers M atthäus Günther, eines gebornen Peissen- 
bergers/J herrührt. D as Freskobild ist leider ziemlich schadhaft.

Unter den zur P farre i gehörigen Orten kommt Buchschorn (Luoeirs- 
oo rn )^*) schon zur Zeit der Gauverfassung vor. (R udhart, Aelt. Geschichte 
von Bayern, S . 539).

Ueber Hohenpeissenberg sehe man: Deutinger, Aelt. M a tr. §. 30. 12; 
U ertö, Llonum . dorrn . X I .  224; D er hohe Peissenberg, gen. der bayer. 
R ig i, von Gg. Jb lher, 1871; Lo trus, O srm uniu oanon. XuAust. V . p. 53; 
Historische Notizen über die Edlen von Peissenberg, Jahresbericht des hist. 
Vereins von Oberb. 1845, S . 3 9 ; Daisenberger's Manuscript; Apian's Topo
graphie, S . 35.

* )  I n  Lipowsky's Künstlerlexikon, I., S . 100 w ird als sein Geburtsort „Bisenberg bei Lands
berg" angegeben.

" . I  Nach Frendensprmig: waldige Hervorragnng.
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Matthäus Günther, Sohn des Jakob Günther, Bauers am Vordem Peisscnberg, geb. um 
das I .  1720, ein Schüler des CoSmas Damian Nsam, machte sich als Maler zu Augsburg änsnßig, 
und brachte cs dort bis zum Dircctor der Kunstakademie. Er malte viele Klosterkirchen, u. a. jene 
in Jndersdorf prächtig aus, und starb im I .  1798.

4. Kohlgrub.
Organisirte P farre i m it 1156 Seelen in  237 Häusern.

Kohlgrub, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, Nochusstld, z. H. mit Cap.
100 S. 85 H. — Kil. 19 S. 8 H. 1 - 1 „  Kil.

Achelschwaig, C. . . 5 „ 1 5 „ Sonne», z. H. . 16 „ 3 2
Fuchsloch, W. . . 11 „ 1 5 „ Saulgrub, D., Ne-
Gagers, D. . . . 52 „ 11 1 ,, benkirche, ^  . 230 „ 12 „ 2—3
Grafenaschau, W. . 33 9 6 „ Schönau, Ober
Großmast, W. . . 32 0 2 „ in Unter-, C. 8 „ 2 0
Grub, W. . . . 18 „ 3 „ 1.5 ,, Schweigrohr, W. 5 „ 2 5
Guggmberg, z. H. . 12 „ 3 1 „ Sprittelsberg,W. 3 i „ 5 2 ,,
Hintcrkehr, z. H. 19 „ 3 „ 1,5 ,, Steigrain, D. . 66 „ 17 „ 1—3
Kranggenan, W. . 50 „ 9 2 „ Borderkehr, W. . 11 „ 8 j . „
Linden, E. . . . 12 2 1 „ Wüldle, W. . . 10 „ 8 l'°
Obernau, E .. . . 5 1 1,5 ,. Windegg, W. . 12 „ 2 1,-

Anmerkungen: 1) Bei Teulinger „Glashütte, z. H." heistt jetzt Grafenaschau: nicht mehr er
wähnt wird „Hainabancr", „Mühlen" und „Wäldhänsel"; „Jägerhaus" ist bei der nächsten 
größeren Ortschaft cingczählt; neu erscheint Fnchsloch.

2) Im  Pfarrbezirke befinden sich 9 Protestanten.
3) Umfang der Pfarrei 20 Kilometer.
4) Die Wege sind bergig, meist sehr beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Schongan und Werdcnfels-Gnrmisch, 

und in die politischen Gemeinden Kohlgmb, Sanlgrnb und Schwaigen.

I .  p fa r r j ih :  K o h lg ru b ,  an der Straße von Oberammergau nach M urnau  am 
Lindenbache hoch gelegen. Nächste Bahnstation M urnan, 12 Kilometer entfernt. 
Post im  O rte  selbst.

Pfarrkirche. Erbauungsjahr unbekannt, restaurirt 1849, wiederholte Restau
ration steht nahe bevor. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. D ie  B au
pflicht hat z. Z . noch faktisch die Gemeinde. Kuppelthurin m it 5 Glocken. 
Oons. ciub. Patron der hl. M artinus , Bisch. 3 a lt. tix . 8s. 11. 6m . bei der 
Pfarrkirche. O rge l m it 9 Reg. P fa rrg o tte s d ie n s t immer regelmäßig in  der 
Pfarrkirche. Ewige Anbetung am 24. M ärz. Sept.-Ablässe an den Festen: 
Neujahr, Epiphanie und Patrocinium . Außerordentliche Andachten: Rorate 
nach Angabe; in  der Fastenzeit wöchentlich einmal Kreuzweg, an den S onn
tagen und minderen Festtagen Rosenkranz, an höheren Festen VeSper, frei
w illig . B ittgang: am Tag nach dem Erntedankfeste (1. Sonntag im  Oktober) 
nach der Wallfahrtskirche Wies im Wechsel m it E tta l, m it geistlicher Begleitung. 
—  S t i f tu n g e n :  14 Jahrtage m it Requiem und Libera, 55 hl. Jahrmessen.

B r u d e r s c h a f t :  vom heiligsten Herzen M a r iä , oberhirtlich errichtet am 
31. M ärz 1870, aggregirt am 27. J u n i 1870. Hauptfeste: Sonntag vor 
Septuagesima und M a riä  H im m elfahrt, m it A m t, Predigt, Rosenkranz und 
Procession. Nebenfeste: jeder erste Sonntag im M onat. —  Vermögen der 
Bruderschaft: 1200 46.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. —  Kirchenvermögen: 
a ) rent.: 13502 46. 85 Jj,., b ) nichtrent.: 1160 46. 63

I I .  Reken Kirchen: 1) S t .  Rochus ,  erbaut 1633. Zopfstyl. Baupflicht die 
Gemeinde. Ueber Consecration oder Benediction nichts bekannt. Kuppelthurm
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m it 2 kleinen Glocken. Patron: der h l. Rochus. 1 a lt. 6x. O rgel m it 
4 Registern. P fa r rg o tte s d ie n s t w ird hier nie gehalten. S t i f t u n g e n :  
6 hl. Aemter. —  Nießner und Cantor ist der Lehrer von Kohlgrub. —  Kircheu- 
vermögen: a) rent.: 2000 4 /. b ) nichtrent.: circa 250 M .

2) S a u lg r u b ,  erbaut 1862. S ty l gothisch. Baupflicht die Gemeinde. 
Consecrirt 1862 durch Erzb. Gregorius. Spitzthurm m it 3 Glocken. Patron: 
der hl. FranciöcuS Seraphicus. 1 a lt. 6x., 2 a lt. pcut. 8.8. Om. Orgel m it 
4  Registern. G o tte sd ie n s te : einige Gemeindeämter und Privatmessen; 1 S t if t -  
messe. B ittgang gemeinsam m it der Pfarrkirche. —  Meßner ein Söldner, Cantor 
der Lehrer von Kohlgrub. — Kirchenvermögen: a) rent.: 1082 M i 15 -H., 
1>) nichtrent.: 365 M . 98 /A.

I I I .  P sarrverh iiltn issr: Präs. Se. M .  der König. Fassion: Einnahmen: 2197 M . 6 9 /^ ., 
Lasten: 720 M .,  Reinertrag: 1477 M . 63 W iddum: 30 a 32 qm. --- 
89 Dezim. Gebäude, Hofraum und Garten; 3 Im, 63 a 22 qm —  10 Tagw. 
66 Dezim. Aecker; 4 da, 60 a 67 qm —  13 Tagw. 52 Dezim. Wiesen; 
6 Im , 32 a 73 qm —  18 Tagw. 57 Dezim. Holz; Durchschnittsbonität: 9. 
P farrhaus und Oekonomiegebäude 1875 größtenteils umgebaut, geräumig. B au 
pflicht bei beiden der S taat. —  Statusgemäß 1 HÜfspriester; pch Stelle 
z. Z . unbesetzt. Beginn der Matrikelbücher 1623.

IV . S ch lilve rlM n issc: 1 Schule in  Kohlgrub m it 1 Lehrer und 1 H ilfslehrer, 
160 Werktags- und 60 Feiertagsschülern.

Kleine N öthen: K o h lg ru b ,  im bayer. Urbar vom I .  1280 OlmIZnidchH/ woselbst 
drei Güter dem bayerischen Herzogshofe zinspflichtig erscheinen (Lo ri, Lechrain, 
S . 35) war m it der Conradin'scheu Erbschaft an Ludwig den Strengen gekom
men. Indeß besaß aus einer Welsischen Schenkung vom I .  1167 auch das 
fürstliche S t i f t  Kempten zu Kohlgrub Eigenthum; im  I .  1296 überläßt Abt 
Chnnrad von Kempten einen Hof zu Kalgrube, genannt L indarin, dem Vogte 
Petrus zu Schongau auf Lebenszeit (iUon. Uom. V I I l .  50) und im I .  1362 
verkauft Abt Heinrich des genannten S tiftes , wie überhaupt allen Besitz, den seine 
Abtei im Ammergau hatte, so namentlich „ze Kolgrueb in dem D o rff zwai G u t" 
dem Kloster Raitenbuch. (I. c. 75.) I n  kirchlicher Hinsicht ist von Kohlgrub bis 
zur M itte  des X IV .  Jahrh , nichts zu melden; die M atrike l des Bischofs 
Conrad I I I .  (1315) macht von einer Kirche dieses Ortes keine Erwähnung. 
D ie . Bevölkerung war nach Ammergau eingepfarrt. Gewiß aber hatte im 
I .  1356 Kohlgrub ein Gotteshaus, denn am Mittwoch nach Lichtmeß dieses 
Jahres verspricht Propst Ulrich zu Raitenbuch „der gcpaurschaft vnd der gemain 
zu Khollgrueb", daß daselbst eine wöchentliche Messe, dann an den vier Frauen
tagen, zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten, am Kirchtag, am S t.  M artinstag, 
„am ainlefftausend Maydentag", sowie am Tage der H l. P rim i und Feliciani 
je eine Messe durch den P farrer von Ammergau oder einen Chorherrn des 
Klosters fortan solle gehalten werden. (Erzb. O rd . Arch.)

I n  einer Urkunde des Propstes und Erzdiakons Urban vom Samstag nach 
eantats 1517 w ird  diese Bewilligung noch auf mehrere andere Tage, als Pa lm 
sonntag, Charfreitag, Antlaßtag, S t .  Gregorien- und Kreuzerhebungstag ausge
dehnt, und das wichtige Zugeständniß gemacht, daß die Wochenmesse „allwegen 
am Sunntag" gehalten werden solle. ( Id iä .)

Doch erst im  Laufe des X V I I I .  Jah rh , erhielt Kohlgrub einen eigenen,

0  Es ist ungewiß ob eine Grube m it Kohlen oder m it Kalk hier zu verstehen ist, da auch die 
Schreibung L a lZ ru b s  vorkommt.
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an O r t  und S telle  wohnenden Seelsorger. I m  Einvernehmen m it den P r ä 
laten von E tta l und Rottenbuch verfügte Bischof Jo h a n n  Theodor von Freising 
mittelst Erlaß vom 12. O ct. 1734 , „daß khünftiges fruehiar an no  1735 mit 
öxpoinerung eines aignen vnd bestendigen cmimti n it weniger m it erbauung 
einer hierzue erforderlichen Priesterl. wonung der ansang gemacht werden solle." 
(Arch. des erzb. O rd .)

I m  I .  1735 wurde nun wirklich an der S te lle  des früheren M eßner
häuschens der neue P farrhof aufgeführt.

D er Buchhändler G regor M angold zu P ra g , aus S pritte lsberg  d. P f. 
Kohlgrub gebürtig, stiftete im I .  1758 in  die hiesige Pfarrkirche ein Bene- 
ficium , allein das Capital wurde vom S tif te  Rottenbuch für unzulänglich 
erklärt; erst als dasselbe durch Admassirung auf 4 0 0 0  fl. erhöht w ar (17 80 ), 
erklärte sich das gen. S t i f t  zur Uebernahme der betreffenden Verpflichtungen 
bereit.

D ie  oberhirtliche Bestätigung des Beneficiuins erfolgte am 14. Dec. 1789.
Nach der O rganisation  der P fa rre i, welche im  I .  1809 zu S tan d e  kam, 

wurde das Beneficium noch einige Zeit durch einen Frühmesser versehen; vom 
I .  1836 an finden w ir es der P farrpfründe zur H altung eines Hilfspriesters 
beigegeben.

D er erste selbstständige P fa rre r zu Kohlgrub w ar J o h . Nep. Hoiß, Excon- 
ventual von Rottenbuch, i  1847.

Ueber Kohlgrub handeln D eu tinger's ält. M a tr . § . 3 71 ; O berb. Arch. 
X V . 159, X X I. 9 9 ;  Daisenberger's haudschr. Beschr. des Decanates N ot- 
tenbuch.

D ie S t .  R o c h u s c a p e lle  wurde lau t einer dort befindlichen Inschrift* ) 
im Pestjahre 1633 erbaut. Am 14. J u l i  1637 verpflichtete sich die P fa rr-  
menig des D orfes Kohlgrub m it allen umliegenden „Niederern" zu dem bereits 
gestifteten jährlichen Einkommen der S t .  Sebastian- und S t .  Rochus-Capelle 
jedes J a h r  auf S t .  Sebastianstag  zur bessern U nterhaltung derselben fünf 
Gulden aus dem Gemeinde-Vermögen beizusteuern, bis die Capelle selbst genüg
sames Einkommen hätte. (Acten des erzb. O rd .)

S a u l g r u b ,  im Volksmunde Lulssmm, heißt im bayer. U rbar von 128 0 : 
LulAvrvin**) und w ar dam als m it 3 Gehöften zum Herzogshofe zinspflichtig. 
(Lori, Lechrain, S .  3 5 .)  Noch im I .  1362 wird ein G u t „ze S o lg ra iu "  
erw ähnt, welches durch Kauf vom S tif te  Kempten an das Kloster Rottenbuch 
kam (N o n . ko io . V III. 7 5 ), aber auf der Apianischen Karte vom I .  1568 
findet man den O r t  bereits „S aü lg rueb" geschrieben.

B is  zum I .  1860 stand zu S au lg ru b  n u r eine hölzerne Capelle. I n  
diesem J a h re  erbaute die Ortsgemeinde aus einer Höhe am D orfe aus eigenen 
M itte ln  die neue freundliche Kirche.

*) „ S e x  hundert drey und drerstig J a h r  —  Nach tausend! dort die J a h r  Z a h l w a r  —  A ls  hier
die P est sehr stärkst R egiert, —  C s liess K ein H aus schier ohnberiehrt, —  S o  stark hat sye
allster getobt, —  D a ß  sich die G m aiu d t allster verlobt: —  N u r  2  B a a r  Ehevolck gantz und
gar —  Aus? der G euraiudt gesund noch w a r , —  D a  8 u n t  R o e k u s  der G roß B a tro u  —
H at U uß lstlffreich erlöst d a rv o u : —  A u s  G lübdt diß Kirchlein würd au fgfn h rt —  Nach  
H undert J a h ren  l lo n o v is r k ."

**) R a in  m it P fützen zur A bkühlung des W ild es.

W estermayer: Diöcesan-Beschreibmig- III. 2
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5. Oberammergau.
Organisirte P farrei m it 1270 Seelen in 249 Häusern.

Obemmmerga«, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, s t ....................................... 1270 S . 210 H. — K il.

A n m e rk u n g e n : 1) Sämmtliche Häuser sind im O rt beisammen, das entlegenste etwa 1 Kilometer 
von, Pfarrsitz entfernt: Wege gut.

2) Die Ortschaft gehört in  das Bezirksamt Garmisch und bildet die politische Gemeinde Ober- 
nmmcrgan.

!. P fa rr jis t: O b e ra m m e rg a u  in  einem schonen Gebirgsthal an der Ammer 
hochgelegen. Nächste Bahnstation M urnau, 18,5 Kilometer entfernt. Post in i 
O rte  selbst.

Psarrlm'che. Erbaut im I .  1742. Reuaissanccstyl. Geräumigleit voll
kommen zureichend/'-) Baupflicht der S taat. Kuppelthurm m it 5 Glocken. 
D ie  große und die zwei kleinsten gegossen 1847 von Joh . Adam Weiß in 
München; die zwei mittleren wurden 1765 von Thaler in  München gegossen, 
und nachdem die eine davon zersprungen, wurde sie von S im on Peter M üller
in  Innsbruck umgegossen 1796. Consecrationsdatum 17. J u n i 1749. Patron: 
die hl. Apvstelfürsten Petrus und Paulus. 5 u lt. lix . Ü8. 11. 6m . bei der 
Pfarrkirche; in  der Vorhalle der Kirche eine kleine Capelle. Orgel. P fa r r -  
g o tte sd ie n s t stets in  der Pfarrkirche. Ewige Anbetung-^) am 25. Sept. 
Sept.-Ablässe an den Festen Epiphanie, Johannes Bapt. und Allerheiligen. 
Außerordentliche Andachten: I m  Advent 4 angegebene und 9 gestiftete Norate; 
von den letzteren 4 m it freier Application; in der Fastenzeit herkömm
lich Oelberg und Kreuzweg jeden Donnerstag und Freitag AbendS; an den 
Fastensonntagen Nachmittags Fastenpredigten, herkömmlich. I n  der Frohn- 
leichnamöoctav Am t und Antlaßvesper täglich, herkömmlich. I n  der Aller- 
seelenoctav Rosenkränze, wovon 5 gestiftet. Bittgänge: am Feste M a riä  Heim
suchung und am Michaelifeste B ittgang nach E tta l m it geistlicher Begleitung. 
—  S t i f tu n g e n :  nach Redaction vom 22. Febr. 1876: 1 Jahrtag m it V ig il 
und Requiem; 50 Jahrtage ohne V ig il, davon 2 m it Lobamt; 38 Jahrmessen; 
außerdem gestiftet: 6 Bruderschaftsämter, 7 Gemeindeämter und 3 Schauer
messen.

R o se n k ra n zb ru d e rsch a ft, errichtet am 20. August 1648. Hauptfest: 
Nosenkranzsonntag m it feierlicher Procession im  Freien; an den Frauenfesten 
und Monatsonntagen Procession in  der Kirche; täglich AbendS Rosenkranz; an 
den Quatempersamstagm Seelenamt, V ig il  und Libera; am Tag nach dem 
Hauptfeste Requiem; am Feste des hl. Dominicus Votivamt. —  Vermögen der 
Bruderschaft 2228 47. 57

Den Meßnerdienst versieht ein eigens angestellter Meßner. Den Cantor- 
dienst der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Kirchenvcrmögen: 
a ) rent.: 21225 47., b ) nichtrent.: 4896 4 /.

D ie  G re g o r iu s -C a p e lle ,  circa 2 Kilometer vom O rte entfernt, 1765 
erbaut, wurde 1862 vergrößert. 1 a lt. tix . Benedicirt. Am Dienstag in der 
Bittwoche hl. Amt.

I  Hier die Grabsteine der Pfarrhcrren Ia h . Schallhammer, st 1505, PrinmS Christeiner, st 28. Jan. 
1038, Marcellus Fatiga, st 19. M ärz 103.3, Ignaz Rainer, st 1712, und des Priesters 
Ia h . Jgn . Daser, st 1 . J u li 1785, hochverdient um die Gemeinde.
B is  1880 am 19. J u l i ;  seitdem wegen des Passiansspieles auch für die Zukunft geändert, 
resp. m it Unterammergan getauscht.
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A uf dem nahm Kreuzeshügel steht seit 1875 die kolossale Kreuzigungsgruppe/*) 
Geschenk S r .  M . des Königs Ludwig I I .  an die Gemeinde Oberammergau, 
darstellend das Crucifixbild m it M a ria  und Johannes. D as Ganze ist ein 
Werk Halbig's. Daselbst w ird jährlich am 25. August ein feierliches Am t sub 
clivo gehalten.

I I .  Pfarrverhättlnsse: Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 2081 71/. 
46 Lasten: 36 II/. 5 H ., Reinertrag: 2045 M. 41 W iddum: 3 üu 
40 » 73 qm ---- 10 Tagw. Aecker; 5 üu 35 a 62 qm —  15 Tagw. 72 Dezim. 
Wiesen; dazu Antheil an der noch gemeinsamen Privatwaldung. Durchschnitts
bonitätsnummer: 10. P farrhaus, 1800 nach dem Brande umgebaut, geräu
mig, passend, trocken. Oekonomiegebäude 1877 restanrirt und verkleinert. D ie 
Baupflicht bei beiden hat der S taat. D ie  Matrikelbücher beginnen m it dem 
Jahre 1613.

I n  der P farre i besteht ein Frühmeßbeneficium, gestiftet im  I .  1429 durch 
Ulrich Arzat, Bürger von Nürnberg, confirm irt 1436. Nominationsrccht die 
Kirchenverwaltung. Obligatmessen seit 1876 von 3 auf 1 wöchentlich reducirt: 
dazu 4 Stiftmessen jährlich. Sonstige Verpflichtungen des Benesiciatcn: Predigt 
am Feste des hl. Joseph, Aushilfe in  der Schule und im Beichtstuhl. E in 
nahmen: 997 71/. 75 /zj,., Lasten: 85 717. 67 Reinertrag: 912 71/ 8
Grundbesitz: 2 Im 89,8 u —  8 Tagw. 57 Dez. B on itä t: 14. Dazu in 
Schwaben, k. Bez.-Amt Schwabmünchen: 44 Im 52 u 62 qm - -  130 Tagw. 
68 Dez. Wiesen. B on itä t: 6. Beneficialhaus einstöckig,- trocken, 1880 restau- 
r ir t .  Baupflicht der Pfründebesitzer.

I I I .  Schulvcrljnltnissr: I m  O rte  1 Schule m it 2 Lehrern, 202 Werktags- und 
55 Feiertagsschülern. D as Schulhaus wurde 1877 durch Aufbau eines Stock
werkes vergrößert.

Kleine Notizen. Oberammergau, X m o r s s u u k o m m t  erst im X I I .  Jahrh , in 
Urkunden vor, war aber schon zu Nömerzeiten bekannt und bewohnt, insoferne 
daselbst am Fuße des Kofelberges sich die S ta tion  u<I Eoveliucms befand, wie 
namentlich die angegebenen Entfernungen von U urlüunnm , Partenkirchen (X I .  
ö l. ? .)  und von Xbm IiuouM , Epfach (X X V I I .  öl. ? .)  wahrscheinlich machen. 
D as erste Gotteshaus des OrteS, von welchem längst nun nichts mehr als nur

*) Genaue Beschreibung derselben s. „Die KreuüguugSgrnppc in Oberammergau re. Be
schrieben von I .  N. Müller, Pfarrer. Oberammergau 1875." Bei derselben taun ein Ablaß 
gewonnen werden: ,.I'!us I '? .  IX . X d  iiorpotnam ro i momoriam. Oum siout! rslakum 
o.st, in vioinia. juro-i Olun-ainmerg-ru Diooo. Llonaoon. Orux marinvroa praograndis 
emn Imaxin« iirominonto Domini Xostri dosn O liristi, onjirs ad poclos ost L . V aria  
V irg o  pordolons, nnpor oroe-ta tu o rit; Xos sp iritua li Didolinm Imno, gnantum in 
Domino possnmns oonsuloro, ot porroc-tis Xobis prooibus noinino Von. Uratris 
O rvgorii Xrobiopiscojii ölouacon. l)vnigno annuoro volontss, Omnibus vt singuiis 
ntriuscino soxus Obristilidolibns guolibot d!o ante praotatam oruoom: Orationom 
Dominicam, Lalntationom Xngolioam ob O loria xatr-i saltom oordo oontrit! dovoto 
rooitavorint, ecntnm dies do injnnotis ois ssn alias guomodolibot dobitis poonitoutiis 
in form» Dr-c-.ivsiao oonsuota rslaxamus. tjnks poonitontiarum rolaxationos otiam 
animabns Oln-islitidoiinm, guao Doo in obaritato oonjunotao ab bao iuoo migra- 
vo rin l, per modnm snllragü applicar! posso indulgomus. In  oontrarinm taoiontibus 
non obstantibus quibnsouncino. Draosontibns porpotuis tutnris tsmporibus va li- 
tnris. Datum llo inao snb Xnmdo Discatoris dio X V II.  V a r t ii VDOOODXXVI. 
Dontilioatus X ostri Xnno Drigosimo."

Uxoguatitr ch Orogorius Xroliiep. 1415-.
Dorfmark »m den Ursprung der Amper (Freudensprung). Oovoliaoao vom rhät. obavii 
— Kopf.

2 *
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der Name —  Kirchstetten —  übrig ist, stand am Fuße des Wiesenberges Kirchegg. 
D er Ammergau war schon zu den Zeiten der Karolinger ein Besitzthum der 
Welfen; in  dieses Tha l zog sich im IX .  Jahrh , der Welfe Eticho zurück, um 
ein Einsiedlerleben zu führen. (H orm ayr, Gold. Chron. 21 und 22.) I m  
I .  1167 übergab Herzog W elf V II .  sein Allodium Ammergau m it allen 
Pertinenzien, worunter auch die Kirche,*) dem Kloster zu Kempten als Funda- 
tion eines Jahrtags fü r seinen frühverstorbenen Sohn. (Iluncl-do tvo lc l, L letrop. 
Ln lis l). I I I .  110.) Den größeren The il seiner Güter in  Ammergau verkaufte 
der genannte Herzog W elf um das I .  1175, jedoch nur ungern, an Kaiser 
Friedrich den Rothbart. (? e r sintionem  extors it. Oetöl., rar. doie. soript, I. 
197.) Jenes welfische Allodium gelangte im 1 . 1295 m it dem Patronatsrechte über 
die Pfarrkirche von Oberammergau durch Kauf an das S t i f t  Rottenbuch. (N on. 
Iltt iv . V I I I .  49 .) D ie  P farre i Oberammergau umfaßte damals noch Unter
ammergau, Kohlgrub, Bayersoien und das Gebiet des nachmaligen Klosters E tta l. 
Unter den Pfarrern des Ortes w ird am frühesten erwähnt Magister W olfram , D om 
herr und Kellermeister der bischöflichen Kirche zu Augsburg innerhalb der Jahre 
1302 bis 1321, der jedoch im I .  1316 auf seine Pfründe zu Ammergau Verzicht 
leistete, worauf ein Chorherr von Rottenbuch als V icar an seine Stelle tra t. 
(Oberb. Arch. X X .  S . 72.) Indeß blieb das S t i f t  nicht lange im  ruhigen 
Besitze dieser P farrei. I m  I .  1450 wurde vom Bischof Johann zu Freising 
der Zehent zu Ammergau dem Propste Georg und seinem Convente aberkannt, 
und ersterem aufgetragen „seinen Konvent Herrn heimbzenemmen vnd das die 
pfarr m it einein betr. Prüesstern (Weltgeistlichen) solle besözt werden." D as 
Kloster ergriff die Appellation und die Entscheidung fiel zu seinen Gunsten ans. 
(Erzb. O rd. Arch.)

I m  M itte la lte r war die sog. Rottstraße, die Wohl auf dem alten römischen 
Straßenzuge von Partenkirchen nach Schongau führte, fü r die Bewohner von 
Oberammergau eine reiche Erwerbsquelle. I m  I .  1332 that Kaiser Ludwig 
„den Burgern und der Paurschaft gemeinikhlich zu Ammergau die Gnad, daß 
alle Kaufmannschaft, die da durch und fü r goth . . . daselbs Niderlag haben 
und niderqelegt werden, in aller der Weis und gewohnheit als zu M u rnau ." 
(Oberb. Arch. X X . 83.)

Von der weittragendsten Bedeutung fü r Oberammergau war ein Gelöbniß, 
das seine Bewohner im  I .  1633 ablegten. I n  diesem Pestjahre waren daselbst 
84 Personen, darunter 2 Pfarrherren, des O rtes gestorben. D a  machten die 
Vorstände der Gemeinde das Gelübde, „die Passionstragödie alle zehn Jahre zu 
halten; und von dieser Zeit an ist kein einziger Mensch mehr gestorben, obgleich 
noch etliche die Pestzeichen an sich hatten."

D as Verlöbniß wurde gewissenhaft in  E rfüllung gebracht und zwar bildete 
bis zum I .  1830 der Gottesacker zu Oberammergau den Schauplatz des heiligen 
Spieles. Nunmehr erbaute man ein Theater auf dem jetzt sog. Passions
Platze, welches 5000 Menschen faßte, aber schon bei den Aufführungen des 
I .  1840 sich zu klein erwies. I n  den nun folgenden Spieljahren 1850 bis 
1880 steigerte sich der Besuch der Passionsvorstellungen derart, daß Zuschauer 
aus fast allen Ländern Europa's und Amerika's sich einfanden, unter deren 
Zahl selbst Bischöfe und regierende Fürsten vertreten waren. D as heilige S p ie l 
w ird  von ungefähr 400 Mitwirkenden und zwar Ortsangehörigen aufgeführt.

D e r ursprüngliche Text des Passionsspieles (Münchener Staatsbibliothek,

I  Diese ist in  dem Urkundenabdrucke bei Lori (Lechrain, S . b) nicht erwähnt, während sie in  
den Non. Lo io . V I I I .  16 wie hier aufgeführt steht.
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Oo6. bav. 3165) soll im  Wesentlichen von dem Weilheimer S tadtpfarrer 
Johann Aelbl herrühren (st 1609). I m  X V I I l .  Jah rh , verfaßte der Bene- 
dictiner k .  Ferdinand Rosner zu E tta l ein geistliches S p ie l, das zu Ammergau 
in  den Jahren 1750 und 1760 muß zur Aufführung gekommen sein; etwas 
später (um 1780) schrieb der Benedictiner ? . Magnus Knipfelberger zu E tta l 
einen Text fü r die Ammergauer Vorstellung. I n  unserm Jahrhunderte (1811) 
bearbeitete der Exconventual O ttm ar Weis von E tta l ein Spielbuch fü r die 
Ammergauer Bühne, welches um 1860 durch den O rtspfarrer Jos. A l. Daisen- 
berger eine treffliche Revision erfuhr. D ie  Musik ist von einem Schullehrer 
des Ortes, Rochus Dedler, compvnirt.

D ie  sogen. Kreuzesschule, ein immerfort in  Benützung stehendes Passions
theater, dient in  den Zwischenjahren dazu, die Heranwachsende Bevölkerung 
fü r die großen Vorstellungen einzuüben.

Erst im  I .  1809 wurde Oberammergau zu einer selbstständigen Pfarrei 
erhoben und der bisherige V icar A lb in  Schwaiger, Exconventual von Rottenbuch, 
zum ersten P farrer ernannt.

A u f dem Kreuzaltare der Pfarrkirche ruht der Leib des hl. Amandus, der 
um das I .  1760 durch den Dominicanerfrater Gottlieb E yerl, einen gebornen 
Ammergauer, in  Rom erbeten wurde.

Oberammergau findet sich näher beschrieben in Deutinger's ält. M a tr. § .3 7 2 ; 
Oberb. Arch. X X . 53— 244 (Geschichte des Dorfes Oberammergau von Jos. 
A l. Daisenberger.) E in  Auszug davon erschien unter dem T ite l: Beschreibung 
der P farre i Oberammergau, 1880; Obernberg's Reisen, V . 430— 35; Westen- 
rieder's B e itr. IV . 58 'ff.

Ueber das Passionsspiel sehe man: Deutinger's Beiträge, Bd. I I . ,  S . 397 
bis 570 und Bd. I I I . ,  S .  1— 460; Bavaria, I. S .  415— 17; H istor.-polit. 
B lä tte r, V I . ,  S . 1— 37; Hartm ann, das Ammergauer Passionsspiel in  seiner 
ält. Form. Leipzig 1880.
Von rühmlich bekannten Männern, die aus Oberammergau hervorgingen, seien genannt: 

Adam d'Ambergau, einer der ersten Buchdrucker Venedigs; im I .  1472 druckte er dort Oicoroius 
orationss. Erhard Eyerl. Propst des Stiftes Polling, erwählt 1562, gest. 1573; derselbe hinter
ließ der Bibliothek seines Klosters mebrere Manuskripte, die in Kobolt's Gelehrtenlexikon S. 213 
aufgezählt sind.

6. Peiting.
Organisirte P farre i m it 1707 Seelen in 341 Häusern.

Peiting. D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, st Kurzenried, W. . . 59 S. 7 H. 2 Kil.
1351 S. 284 5-,. — Kil. Langenried, W. . . 17 3 4

Finsteran, E. 7 „ 1 „ 6 Luttenbach, W. . . 17 3
G rabho f, E. Niederwies, E. . . 7 1 6

mit Eap. . . 7 „ 1 „ 3 Oberkürzenried, E. . 7 1 4
Grub, E .. . . 6 „ 1 „ 4 Oberobland, W. 8 2 1,5 „
Hansen, W.mit Odi, E................... 5 1 1,5

Eap. . . . 65 „ 9 „ 2 Oedcnhofen, W. 15 3 4
Höste, W. . . 12 „ 2 „ 3,. Namsau, W. . . 38 5 2,5
Hohenbrand, E. 5 „ 1 „ 5 Sägmühle, W. . . 11 3 3
Hohenwart, E. . 3 „ 1 „ 2 „ Untcrobland, W. . 18 2 3 „
Kreut, W. mit Weinland, W. . . 9 2 2

Cap. . . . 10 „ 8 „ 4 „
Anmerkungen: 1) Bei Deutinger „Donaumühle oder Lechmühle" und „Leitenbauer" werden nicht 

mehr erwähnt; Hohenbrand, Hohenwart, Oberknrzenried und Weinland finden sich bei 
Deutinger noch nicht.

2) Im  Pfarrbezirk befinden sich 2 Protestanten, nach München eingepfarrt.
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3) Umfang der P farre i 38 Kilometer.
4) Wege gut.
v) Die Ortschaften der P farrei gehören in  das Bezirksamt Schongau und in  die politischen 

Gemeinden Peiting und (nur 2 Häuser) Schongau.

I.  P fa r r j lh :  P e it in g . Kreuzungspunkt der Straßen von Oberanimergau nach 
Schongau und Augsburg, und von Weilheiin-Peissenberg nach Steingaden und 
Füssen, auf einer Hochebene und an einem Bächlein, der Peitnach, gelegen. 
Nächste Bahnstation Peissenberg, 16 Kilometer entfernt. Post im O rte  selbst.

P farrkirche, m it Ausnahme des Chores neu erbaut im  X V I I I .  J a h rh ? ) 
Zuletzt im In n e rn  restaurirt 1876. Baustyl: Renaissance, einschiffig. Geräu
mig, doch fü r die große Pfarrgemeinde nicht zureichend. Baupslicht die Kirche. 
D er massive Thurm  ist in  der ursprünglich beabsichtigten Spitzform nicht aus
gebaut. 5 Glocken, gegossen 1805 von Nicolaus Regnauld in  München. 
Inschriften derselben: a) „? o r  in tsrosssiousm  st. ö lisüuslis  tnsrs  uos ai> 
iAN6 c isvustunts? ü) „ 8 .  ü lu ria  orn pro nobis p russsrtiin  in  m ortis 
a rt io n lo ."  o) „ X  lu lx iiro  st uoxiu  Ism psstuts lib s ra  nos L o w in s  psr 
in s ritu  8. X u v e rii."  ck) „ V  pests s t morbo lib s ra  uos D om ins  per iu tsr- 
ssssiousm 88. Dsonarcii, Lsbustiau i s t l lo o lr i."  s ) „X v s  N u rin  Gratia 
p lsnn Dom inus tseam ." Consecrationsdatum: 21. J u n i 1869. Patro- 
cinium am 29. Sept., Fest des hl. Michael. I n  der Kirche 1 u lt. tix ., 2 u lt. 
port., in  der Krypta 1 u lt. port. 8s. L . (aus dem 14. Jah rh .), Om. bis 
1875 bei der Pfarrkirche, seitdem an das östliche Ende des Dorfes hinaus ver
legt. I n  der Pfarrkirche eine G ru ft m it niederen, einfachen Säulen. Orgel 
m it 18 Reg. P fa rrg o tte s d ie n s t immer in der Pfarrkirche; nur am Sonn
tag nach M a riä  Heimsuchung in  der Capelle M a ria  Egg. Concurs am Feste 
des h l. Michael. Ewige Anbetung am 28. J u l i .  Sept.-Ablässe am Feste des 
hl. M ichael, M a riä  Lichtmeß und der unbefleckten Empfängnis;. Außerordent
liche Andachten: im Advent täglich 2 Engelämter nach Angabe; in  der Fastenzeit 
jeden Donnerstag Oelbergandacht m it Predigt, jeden Sonntag Kreuzweg, fre i
w illig ; in  der Frohnleichnamsoctav täglich Morgens Non und h l. Am t, Abends 
Vesper, herkömmlich; Rosenkranz an den gewöhnlichen Sonntagen und während 
der Allerseelenoctav, gestiftet; Maiandacht m it 31 Rosenkränzen, gestiftet; an den 
6 Aloysi-Sonntagen Segenmesse m it Litanei, nach Angabe. Bittgänge: am 
Dienstag in der Bittwoche über Hohenpeissenberg, woselbst hl. A m t, nach dem 
hl. Berg in Andechs, am folgenden'Tag zurück; am 21. Sept. zur Danksagung 
in die Wallfahrtskirche Wies bei Steingaden; von Pfingsten bis zum Schutz
engelfeste jeden Samstag B ittgang von der Pfarrkirche nach der Capelle M a ria  
Egg; sämmtliche Bittgänge m it geistl. Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  21 J a h r
tage m it Requiem, davon 4 m it hl. Beimesse; 59 Jahrmessen; außer den 
bereits weiter oben erwähnten gestifteten Funktionen sind noch 9 Rorate, die 
Jahresschlußandacht m it Predigt, Litanei und Rs D suw  und ein Rosenkranz im  
December gestiftet.

B ru d e rsch a fte n : 1) Laveri-B ruderschaft^) zur Erlangung eines guten 
Todes, oberhirtlich confirm irt am 10. Nov. 1756, Ablässe vom 7. M a i 1756. 
Hauptfeste am Sonntag nach Christi H immelfahrt und am Feste des h l. Fran- 
ciscus Xaverius; Nebenfeste je am 2. Sonntag der Monate Februar, M a i,

ch Es befinden sich hier die Grabsteine der Pfnrrherrcn Paulas Veicht, ch 29. A p ril 1829; 
P au lus Krommelberger, ch 27. Apr. 1709, und Joh. Mich. Corueli, chem. Feldgeistlicher 
(Im p o ra to r is  O aro li V I I .  nutslin!; eoneionntor eastrsusis), ch 13. J u li  1791.

' " )  Vor Errichtung dieser war eine Michaeli-Bruderschaft in Nebnng, die aber niemals kanonisch 
errichtet war.



P f a r r e i :  6. Pe i t ing . 23

August und November m it P red igt, h l. Am t und Procession am V orm ittag, 
V esper und Litanei am Nachmittag. Jeden Quatemperfreitag Am t für lebende 
und verstorbene M itglieder m it Gedenken. —  Vermögen der Bruderschaft: 2 5 0  47.

2 )  Skapulier-Bruderschaft, 1 8 7 2  wieder in 's  Leben gerufen.*) Hauptfest 
am 3 . S o n n ta g  im J u l i  m it P redigt, hl. A m t, Procession, Vesper und 
Litanei.

D en  Meßnerdienst versieht der Lehrer durch einen Stellvertreter; den 
Cantordienst der Lehrer. E igenes M eßnerhaus nicht vorhanden. —  Kirchenver
mögen: rr) renk.: 4 4 3 9 4  4 / .  2 8  /H-, d ) nichtrent.: 1 5 2 7 9  4 / .  6 0  /?>.

II . Il eben Kirche! Capelle M a r ia  E g g  in  P e i t i n g ,  eine schöne, ansehnliche 
Kirche. Erbaut zwischen 1 6 5 5  und 1 6 6 5 . S t y l :  Renaissance. Baupflicht die 
Capelle. Consecrirt 1 6 6 5  durch den Suffraganbischof J v h . Caspar Kühner. 
Kuppelthurm (1 8 7 8  neugebaut) mit 3  Glocken, 1 8 7 8  in W eilheim  von E ra s
m us Kennerknecht neu gegossen. Patrocinium  am Feste M ariä  Heimsuchung, 
resp. S o n n ta g  darnach. 3 u lt port. 8 s .  D er Pfarr-Gottesacker liegt an. 
Kleine O rgel. P f a r r g o t t e s d i e n s t  am S o n n ta g  nach M ariä  Heimsuchung (voll
kommener Ablaß für ewige Z eiten); sonst täglich hl. Messe durch den Bene- 
ficiaten. —  S t i f t u n g e n :  1 Requiem und 7 hl. M essen, von der Pfarr-G cist- 
lichkeit zu persolviren; außerdem 1 9 5  Beneficialmessen, s. unten. —  M eßner 
eigens ««gestellt; den Cantordienst versieht der Lehrer. — Vermögen der Capelle: 
s )  reut.: 2 9 3 8 7  47. 16  7-., b ) nichtrent.: 7 6 5 8  4 / .  88

I m  Pfarrbezirke befinden sich Capellen: u ) in  Kreut, wo dreimal jährlich 
hl. M esse, 5 )  in Hausen und Grabhos je eine größere Capelle, nur benedicirt 
und ohne Gottesdienst, o) Feldcapellen in Höste, O edenhofen, Niederwies und 
Unterobland.

III. Pfurrorrhliltinssr: Klerus an der Kirche: 1 P farrer, 1 Hilfspriester und bei 
M aria  Egg ein Bencsiciat. Präs. S e .  M . der König. Fassion: Einnahmen: 
2 7 3 2  47. 8 7  H . ,  Lasten: 1 0 3 5  47. 2 8  H . ,  Reinertrag: 1 6 9 7  47. 59  .4 . 
W iddum: 12  Im 3 8  u 5 5  qm  —  3 6  T agw . 3 5  D ezim . Aecker und W iesen; 
5  Im 5 9  u 4 7  qm ----- 16  T agw . 4 2  D ezim . Holz. DurchschnittSbonitätsnum- 
mer: 8 . P farrh aus, 1 8 3 2  neugebaut, geräumig und zweckmäßig. Oekonomiege- 
bäude, 1 8 3 5  neugebaut, passend und schön. Baupflicht bei beiden das Aerar. 
E in  ständiger Hilfspriester d a , wohnt im Pfarrhaus. D ie  Matrikelbücher 
beginnen m it dein Ende des 30jährigen Krieges.

B e i M aria  Egg besteht ein Em critenbeneficium, unterm 4 . M ärz 1 8 7 4  
aus frommen Schankungen gestiftet, seitdem sind Zustiftungen von 2 4  J a h r 
messen erfolgt. Confirmationsurkunde datirt vom 26 . J u n i  1 8 7 4 . I s t  lib. 
o o llu t ., doch soll laut Errichtungsurkünde der „billige Wunsch des jeweiligen 
P farrers von P eitin g  thunlichst Berücksichtigung finden." Z ahl der O b ligat
messen z. Z . 1 9 5 . D er  Beneficiat hat auf Ansuchen in der Pfarrkirche am 
A ltar auszuhelfcn, sonst aber täglich in M aria  Egg zu celebriren; bei Kinder
beichten, an Ablaßtagen und zur österlichen Zeit leistet er in  der Pfarrkirche 
A ushilfe im Beichtstühle, an fünf Hauptfesten wird er dortselbst zum Levitiren 
bcigezogen. E innahm en: 1 4 2 2  47. 76  -Z ., Lasten: 4  47. 2 2  n->., R einer
trag: 1 4 1 8  47. 5 4  />!). Grundbesitz nicht vorhanden. B eneficialhaus neugebaut, 
m it W aschhaus und kleinem Garten. Baupflicht die Capellenstiftung.

*) Harte schon früher in der P f a r r e i  bestanden, w a r  aber d a n n  a llmahlig  erloschen. I m  ge
n an n ten  J a h r e  wurde sic so erneuert,  das? n un  die Pfarrgeineinde bei den dlarmeli ten in 
Urfarn  eingeschrieben ist, Ausnahme und Ginkleidnng aber in  der Pfarrkirche vom P f a r r e r  
auf  G ru n d  persönlich erlangter Vollmacht vorgenommen wird.
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IV .  Schulverhältnisse: Peiting hat eine Knaben- und eine Mädchenschule.
1) Knabenschule m it 1 Lehrer und 1 H ilfslehrer, 111 Knaben der Werk

tags- und 46 der Feiertagsschule.
2) Mädchenschule m it 3 Lehrerinnen, 119 Mädchen der Werktags- und 

43 der Feiertagsschule. —  Knabenschulhaus nächst der Pfarrkirche 1872 zweck
entsprechend umgebaut. Mädchenschulhaus, an die Capelle M a ria  Egg anschlie
ßend, 1854 neuerbaut.

V . K löster: D ie  armen Schulschwestern aus dem Mutterhause am Anger in 
München leiten die Mädchenschule. S ie  wohnen im Schulhaus, welches durch 
ein O ratorium  m it der Capelle M a ria  Egg in Verbindung steht; das Haus 
gehört der Capellenstiftung.

K le ine Notizen. Peiting, urspr. L itevZ o rve* **)) ,  ein uralter Ortsname, kann gleichwohl 
vor dem X l l .  Jahrh , nicht historisch festgestellt werden. Es ist zwar anzuneh
men, daß Peiting zu jenen Burgen und Flecken gehört, welche die Welfen schon 
im  IX .  Jahrh , im  bayerischen Hochlande besaßen (Üs88, i>rockromu8 p. 11), 
auch w ird  vermuthet, daß Peiting jenes k itin g e n  oder k itunA o sein möchte, 
wohin sich um das I .  1050 der hl. Priester und Einsiedler Theobald zurück
zog. (iOsuttnsr, 1>i8t. 1V688nlontg,na, p. 139.) Allein m it Sicherheit finden 
w ir  den O r t  als welfische B u rg  erst im  I .  1155 erwähnt, bei Gelegenheit 
eines Besuches, den Kaiser Friedrich I .  dem alten W elf V I. abstattete. E in  dort 
dem Kloster Wessobrunn ausgestellter Schutzbrief trägt das D atum : ^e tm n  in  
LitövAOvve 1155 X I I .  eal. Ootob. (L ion. Ilo io . V I. 384.)

H ier in  Peiting hatte W elf V I. in  der Christnacht 1146 als der erste 
unter den süddeutschen Fürsten das Kreuz genommen. (Urstisius, I .  230).

Am 28. August 1194 schenkte Herzog Conrad von Schwaben die Kirche 
zu B itingow  mitsammt dem Vogtei- und Präsentationsrechte und einem Neu
bruche W ro n r it in ^ )  (Frohnreuten) dem von seinem Großonkel W elf gestifteten 
Kloster Steingaden. (O rig . Pergamentbrief im  O rd. Arch.) D as Gotteshaus 
Peiting m it dem Patrocinium des hl. Michael halten w ir  fü r ein ursprünglich 
von Salzburg aus gegründetes Baptisterium; seine Pfarrrechte erstreckten sich einst 
über den hohen Peissenberg und über Pöbing. I m  I .  1220 wollte der Propst 
vsn Rottenbuch das Verleihungsrecht auf die P farre i Peiting dem Kloster 
Steingaden streitig machen, allein durch einen in  Altschongau ergangenen 
Schiedspruch ward das S t i f t  Steingaden in  seinem Rechte bestätigt. (N o n . Loio.
V I.  515.) Zuletzt im  I .  1255 erkaufte Bischof Conrad I. von Freising das 
Patronatsrecht über die Kirche zu Peiting mitsammt den Grundstücken derselben 
und reichem Zubehör um 66 K.. Augsb. Münze fü r das Hochstift Freising. 
(Neielm ibsok,, Ki8t. Vrm inA. I I .  1. p. 44 .) A ls  erster P farrer der P farrei 
Peiting w ird in  den Jahren 1220— 31 Peregrinus de Tanne, Dompropst zu 
Constanz, genannt. (Oberb. Arch. IV . 181.)

Vom I .  1579— 1603 versahen Chorherren aus Rottenbuch diese P farre i, 
und der dortige Propst suchte dieselbe seinem Kloster zu incorporiren, allein 
Bischof V e it Adam von Freising gab diesem Ansinnen keine Folge.

Schon im  X V . Jah rh , war in der S t.  Nicolaus-Capelle zu Peiting, die 
jetzt nicht mehr existirt, ein Benesizium gestiftet worden; ein Beneficiat, M a rtin

*) Dorfmark der Peitnach (wohl entstanden ans l'itsnalio — Seeansflnh). Die Peitnach 
kommt jetzt aus dem sogenannten Schwefelsilz.

**) So im Original des erzb. Ord. Arch. (Non. Loio.: Vronrntin; Oberb. Arch. IV . 180: 
IVrollitin.)
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Listlin, kommt bereits im  I .  1460 und abermals im  I .  1482 vor. (Noiostol- 
boolr, bist, I^ris illA . 2. I I .  356 a.)

Jedoch im I .  1504 war die Capelle zu S t.  Nicolaus in  „Unvermögen
heit" gekommen, das Beneficium wurde oft längere Zeit der Pfarrpfründe 
beigegeben und seit dem I .  1708 völlig m it ih r vereinigt. (Acten des erzb. 
Ordinariates.)

Am Mittwoch vor dem hl. Pfingsttag 1438 verlieh Herzog Ernst von 
Bayern „den Burgern von Peitygaw" Marktfreiheit sammt einem eigenen 
Wappen, indem er ausdrücklich bestimmte: „da; das benannt D o rf ain Marckt 
solte sein." (Lori, Lechrain, S . 146 und 147.) Indeß wurde dieses P riv ile 
gium von der S tad t Schongau alsbald angestritten und scheint im  I .  1499 
schon wieder außer Geltung gekommen zu sein.

I n  der Schmid'schen M atrike l vom I .  1740 heißt es von der P farre i 
Peiting: cko iib s rn  ooilntiona üp isoop i lO-ismA'ensis in  omni monss. I m  
I .  1789 wurde sie aber dem S tifte  Rottenbuch incorporirt, welches dagegen 
auf das Präsentationsrecht bei der P farre i Greffelfing verzichtete und so gelangte 
das Besitzungsrecht, analog den übrigen Klosterpfarreien, an die Krone.

Eine besondere Merkwürdigkeit weist die Pfarrkirche von Peiting auf in ihrer 
Krypta, die unter dem Presbyterium liegt. Dieselbe circa 9 m lang, 8,2» m 
breit und 2,., m hoch, zeigt romanischen S ty l;  ihre Kreuzgewölbe werden von 
4 niederen dicken Säulen von sehr einfacher Form getragen. Wahrscheinlich war 
hier einmal der Leib eines Heiligen geborgen,^) von dem keine Kunde mehr übrig 
ist. Jedenfalls gibt die Krypta Zeugniß von der einstmaligen Bedeutung der Kirche.

Vgl. über Peiting: Deutinger's ält. M a tr., §§. 377 und 393; Zacher's 
Gesch. von Peiting im  Oberb. Arch. IV . 147— 218, wo auch die Reihen
folge der P farrer; A l. Huber, E inführung des Christenthums, I I I .  450; 
Daisenberger's mehrerwähntes Manuscript.
Aus Peiting sind folgende rühmlich bekannte Gelehrte hervorgegangen: Augustin Schelle, 

Benedictiner zu Tegernsee, späier Rector der Hochschule Salzburg, geb. 1742, gest. zu Peiting am 
11. April 1805; Joseph Sacher, geb. 1755, gest. am 17. Ja». 1834, war Rector magnificus der 
Universität Landshut und Stadtpfarrer zu Kelheim; Placidus Ignaz Braun, Conventual zu 
St. Ulrich in Augsburg und Historiograph des Bisthums Augsburg, geb. 1756, gest. 23. Oct. 1829.

7. Pöbing (Böbing).
Organisirte P farre i m it 760 Seelen in  208 Häusern.

Pöbing, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -j-
311 S. 124 H. — Kil.

Ammerhaus, Ober-, C. 5 „ 1 ) 5 „
Ammerhaus, Unter-, E. 5 „ 1 „ 5 „
Bromberg, E. . . . 1 „ 2 „ 8 „
Brombera.Jieaelstadl.C. 3 „ 1 „ ö „
Faistenan, E. . . . 6 „ 1 „ 5 „
G eigersau, W. mit

Cap........................ 22 „ 3 „ 6 „
Grambach, E. . . . 6 „ 1 „ 6 „
Grettler (obere Thal-

mühle), E. . . . 11 „ 1 „ 1,5
Hauen, E.................. 7 „ 1 „ 6 „
Holzleiten, W. . . . 39 „ 7 „ 1 ,.-, „

Kürnberg, Vorder-, W. 26 S. 5 H. 5„ Kil. 
K ü rnbcrg , Hinter-,

W. mit Cap. . . 27 „ 4 „ 5 „
K ü rnbcrg , Ober-,

W. mit Cap. . . 48 „ 9 „ 5 „
Kürnberg, Unter-, W. 35 „ 7 „ 4 „
Krön er, C................. — „ 1 „ 6 „
Leiten, W..................26 „ 4 „ 1,. „
L indau , E. mit Cap. 4 „  1 „ 4  „
Mühleck, E. . . .  16 „ 3 „ 4 „
Osterwald, E. . . . 13 „ 1 „ 5 „
P i sch lach, D. mit

Cap.....................73 „ 16 „ 1,, „
Ruhe, E................... 9 „ 2 „ 4 „

Wohl eines hl. Silvester, wie ein Seitenaltar dieses Titels vermuthen läßt.
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S p re n g e ls S a c h , E. WimpeZ, W ...........................37 S . 8 H. 3 K il.
m it Cap.......................18 S . 7 H. 8 K il. Wörth, C..........................  3 „ 1 „ 6 „

Untere Thalmühle, E. . 0 „ 1 „ l, -  „

A n m e rk u n g e n : I )  Die Ortschaften „Rast" und „Schmalz" bei Dentingcr werden nicht mehr er
wähnt; Ajamühle ist der nächsten größeren Ortschaft beigezählt; neu erscheinen Nromberg- 
Ziegelstadl, Fnisienau und Kröner.

2) I m  Pfarrbczirk befinden sich 9 Protestanten, nach München eingepfarrt.
3) Umfang der P farrei circa 38 Kilometer.
4) Wege gut, meist beschwerlich.
ü) Die Ortschaften der P farrei gehören in das Bezirksamt Schongnu und in  die politische 

Gemeinde Pöbing.

I.  P farrsch: P ö b in g  an der Districtsstraße von Peissenberg nach Rottmbuch hoch
gelegen. Nächste Bahnstation Peissenberg, 9 Kilometer entfernt. Post Rotten
buch, woher der Postbote kommt.

Pfaulnrche. Erbaut sicher vor 1740. Laut Insch rift restaurirt 1853. 
Zopfstyl. Langhaus m it bemalter Weißdecke; Inneres sehr erneuerungsbedürftig. 
Geräumigkeit kaum zureichend. Baupslicht der S taat. Kuppelthurin m it 3 
Glocken: s ) „8km otn 4?rinitn8 et Lanotus OeorK'iuZ N a i i / r .  —  rinn«  
N D O IrX X X  A088 w ioü ckoünnn X ippo  in  A in o ü e n ." b) „8nnotn8 14«- 
rinllU8, L lu r t / r  et gnueta La rbu rn  Virtz-o. —  .4nno e te ." (wie oben) 
e) „4 n n o  L I I I6 X X X V I AM88 m ioü Leruünrck ikrn8t in  L lin o ü vn ." Oon8. 
ckub. Patron der h l. GeorgiuS. 3 rckt. kix. 8s. U. Om. bei der Kirche ohne 
Capelle. O rgel m it 9 Reg. G o tte s d ie n s t immer regelmäßig in  der P fa rr
kirche. Ewige Anbetung am 14. J u l i .  Sept.-Ablässe an den Festen Epiphanie, 
Patrocinium und M a riä  Himmelfahrt. Außerordentliche Andachten: im Advent 
Rorate nach Angabe, in  der Fasten Oelbergandacht und Kreuzweg, herkömmlich; 
Rosenkränze an allen Samstagen, Vorabenden von Festen und in  der Frohnleich- 
namsoctav, fre iw illig . Bittgänge: nach Ilg e n  und Wies in  den Monaten 
September oder October. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it Requiem, 48 Ja h r- 
messen; außerdem sind 2 Vespern gestiftet. —  Den Meßner- und Cantor- 
dienst versieht der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Kirchen
vermögen: n) renk: 5408 4 /. 60 ^ . ,  1>) nichtrent.: 5931 4 /. 63 nA.

I n  der P farre i existiren mehrere D o rf- und Feldcapellen.

I I .  P farrvcrhü itn lsse: Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 1380 4 /. 4 8 ^ ,. 
Lasten: 10 47.80/^,., Reinertrag: 1369 47.68 nch Widdum: 5 7 , ^ ^  ^  I  Tagw. 
70 Dezim. Torfgrund. Pfarrhaus 1812 erbaut, hinreichend geräumig, passend und 
trocken. Oekonomiegebäude m it dem Pfarrhof verbunden. Baupflicht der S taat. Be
ginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1609, Sterbebuch 1611, Trauungsbuch 1779.

I I I .  Schukverlstiltnijse: 1 Schule in  Pöbing m it 1 Lehrer und 1 H ilfslehrer, 
133 Werktags- und 39 Feiertagsschülern. —  Aus 1 Hause der P farre i besuchen 
die Kinder die Schule in Rottenbuch, die Kinder von W orth die Schule in  
Hohenpeissenberg.

M eine Notizen. Pöbing, Ileb in^«« ,'") gab Herzog W elf I., als er im I .  1074 das 
S t i f t  Rottenbuch gründete, als erstes DotationSgnt dahin m it Höfen, Leibeignen, 
Aeckern, Wiesen, Wäldern und Einkünften. Bischof A ltmann von Passau m it 
seinen Klerikern war dabei als Zeuge anwesend, (tlunä-tstevvolck, N o tr. 8n1i8t>. 
I I I .  109.) E in  dortiges Gotteshaus, cmpeiin ä« IwüonPknv, erscheint zugleich 
m it einem Pfarrer Wernhard im X I I I .  Jah rh . Ueber die Zuständigkeit dieser 
Kirche entstand im  I .  1238 zwischen den Klöstern Rottenbuch und Steingaden

Dorfmark bas Bebo oder Babo. (Freudensprung.)
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ein S tre it. Letzteres wollte Pöbing als eine F ilia le  der P farre i Peiting aner
kannt wissen, über welche ihm das Patronatsrecht zustand. D er Zwist wurde 
erst im  I .  125,9 durch einen Spruch des Abtes Conrad von Weihenstephan 
zu Gunsten des Klosters Rottenbuch entschieden. (N on . Loio. V I I I .  35— 43.)

Es scheint hier im M itte la lte r ein adelicher Sitz bestanden zu haben; 
wenigstens leistet ein Uertüolstus äs Lebenden im  I .  1246 und wieder ein 
anderer Perthold von Pibengawe im I .  1304 Zeugschaft zu Rottenbnch. (iston. 
Lo io . V I I I .  28. 62.

Ilm  das I .  1500 ist durch ausgestellte Beichtzeugnisse Melchior Pranger, 
Chorherr in  Rottenbnch, als P farrer und Provisor „der Kirche S t. Georgs in  
Bebigau" beurkundet; von da an fehlen die Namen der Pfarrvicare bis aus 
Wolsgang M o lito r, der im  I .  1609 in  genannter Eigenschaft vorkommt.

Von den Drangsalen des 30jährigen Krieges war auch Pöbing schwer 
heimgesucht. Beim  E in fa ll einer schwedischen Horde 1632 wurde nach geschehener 
Plünderung am 7. A p ril dieses Jahres der Bauer Abraham Bader, am 8. 
Johann P ierling und am 9. Michael Listle von den Schweden gelobtet. Außer 
23 Wohnhäusern und 14 Getreidcscheunen ging damals in Folge von B rand
stiftung durch den Feind auch die Pfarrkirche in Feuer auf. Am 21. M a i 1638 
e rlitt das D o rf abermals gänzliche Plünderung; dießmal durch einheimische 
Truppen. (V g l. Oberb. Ar'ch. X X I .  103.)

AuS dem I .  1759 liegt vor ein „E iukünstens-Entwurf" von der dem 
Löbl. Closter Rvtteubuech ungehörigen F ilia l Pöbing, Landt-Gerichts Landsperg, 
Reut Ambts München", unterzeichnet vom Propste und Archidiakon Clemens, 
wornach sich das zehnjährige Erträgniß dieser Pfründe auf 131 sl., sonach das 
jährliche auf nur 13 st. 6 kr. entzifferte. (O rd . Arch.)

I m  I .  1809 wurde Pöbing selbstständige P fa rre i, als erster P farrer 
erscheint Possidins Reichenberger, Epconvcntual von Polling.

Ueber die P farre i Pöbing vergl. Dentinger'S ält. M a tr., §. 370, 6. 4 19 ; 
Oberb. Arch. IV . 181 und 182; Daisenberger's handsch. Beschr. des Dcc. 
Rottenbnch.

8. Nottknbuch.
Organisirte P farrei m it 778 Seelen in 154 Häusern.

Notteiibuch, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, 4 Raiswics, W. . . 12 S. 2 H. 0 Kil.
l?7 S. 3d H. — Kil. Rochnsthal, W. . . 18 4 2 „

Achen, W. . . . 20 „ 3 „ 3 NndertSau, D. . . 41 7
Annnerthal, W. . 28 „ 4 „ 1 Rnstle, ;. H. . . . 23 4 5
Bergbaner, 0 . 'I „ 1 „ 8.5 Schleistnnhle, E. . . 4 1 7
Engte, W. . . . 18 „ 4 „ 2 Schniauzenbcrg, z. H. 13 11 4—3 „
^ ra u e llb ru n  ne rl, Schöneck, z. H. . . 45 „ 7 „ 3—4 „

t>ap.................. — „ --  „ 1 Schwach, W. . . 14 3
Grent, W. . . . 41 „ 3 „ 3 Schwcinberg, E. 4 2 2
Grentsilz, E. . . 6 „ t „ 4 Soldcr. z. H. . . 04 13 1—3 „
Hochgreut, E .. . 0 ,, 1 „ 3 Thalbaner, E. . . 3 1 „ 3
Kälbcrschwaig, E. 7 „ 4 „ 5 Voglherd, E .. . . 7 2 3
Krnmmengraben, Waldhütte, E. . . 2 „ 1 „ 3,5 „

z- H................. 39 „ 3 „ 4 -3 Wannenweg, E. 3 „ 1 3
Moos, z. H. . . 77 „ 4t „ 1—2 Zieglhntte, E. . . 9 2 „ 3,5 „
Oelberg, z. H. . 83 „ 17 „ 0 ,5 - 4>

Anm erkungen: 1) Kälberschmaig ist bei Deulinger ;n Schwach gerechnet, Thalbaner ist neu 
entstanden.

2) Im  Pfarrbezirk sind 4 Protestanten, nach München eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei 38 Kilometer.
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4) Wege gut, aber beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören alle in das Bezirksamt Schongan und in die politische 

Gemeinde Roitenbnch.

I .  P f l i r r H :  R o ttenbuch  an der Ammer und an der Straße von Schongau nach 
Partenkirchen, hoch, sehr schön gelegen, rings von tiefen Schluchten umgeben. 
Nächste Bahnstation Peissenberg, 13 Kilometer entfernt. Post im  O rte  selbst.

Psnrrlmchc. D ie  jetzige erbaut 1322— 1477. Baustyl: Kreuzesform, 
ursprünglich gothisch, im  vorigen Jahrhundert verzopft. Sehr geräumig. Bau
pflicht das S taatsärar. D er iso lirt stehende Thurm  helmförmig m it Spitze. 
4 Glocken, s ) D ie  große*): „I'leoe vruvem D om in i; triA ite partes sävsrsss, 

-- —  Der orueem et passiouem tu-iw . —  Lenectietio D e i om nipotentis D stris 
et 1 'ii ii  et Z p ir itu s  saneti. —  .-Vürultum D ru in ltm u /r nnck Druneiseus Keim 
in  ^u K sb n rx  anno 1760 A'oss m ieü ." d) D ie  zweite, jedenfalls die älteste, 
trägt in  gothischen Buchstaben die Insch rift: „ J V D  L lX l I IL  8/118 108 . 
8 /1 8 8  D ä lW W O D R  18 L 1 I0 0 8 8 8  6 0 8 8  L 8 0 8 . m d r r r v . "  o) D ie  
dritte: „ I .  8 . 8 . I .  m iserere nokis. —  lloannes llosepüus K e rn  in  XuZs- 
bui'A üat wiest gossen anno 1758/° ci) D ie  vierte: „8nst D a tritio  krae- 
posito ^resticiiaeono 8 a to . Ostristopst Dstaler §oss wiest in  M inesten. 
1707." —  Consecrirt am 27. October 1477. Patrocinium am Feste M a riä  
Geburt. 6 a lt. 6 x ., 1 a lt. port. 8s. 8 . Om. neben der Pfarrkirche.**) 
Orgel m it 24 K ling - und 2 Koppel-Registern. G o tte s d ie n s t immer in  der 
Pfarrkirche. Ewige Anbetung am 24. A p ril. Sept.-Ablässe an den Festen 
Epiphanie, Dreifaltigkeit und M a riä  Geburt. Aushilfe (nur auf Gegenseitig
keit beruhend) w ird geleistet am Michaelifeste nach Peiting. Außerordentliche 
Andachten: im Advent circa 10 Rorate, nach Angabe, an den Fastensonntagen 
abwechselnd Oelbergandacht (ohne Predigt) und Kreuzweg; in  der Frohnleichnams- 
und Allerseelen-Octave Rosenkränze, fre iw illig . Bittgänge: Ende September zur 
Danksagung nach W ies; am Feste des h l. Rochus nach dem Pestfreithof bei 
S t. Rochus, d. h. auf den Hügel, wo ehedem diese Capelle stand; beide m it 
geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n  nach Neduction vom 19. December 1879: 
1 Requiem m it Libera, 21 Jahrmessen. Bruderschaft besteht in  der P fa rr
kirche keine mehr; vor der Klosteraufhebung bestanden deren 0, nämlich: B ruder
schaft a) vom hl. Rosenkranz, d ) vom hl. Skapulier, o) vom hlst. Namen Jesu, 
ä ) vom G ürte l der hl. M utte r M onica, e) vom hl. Joseph, 1) vom hl. J o 
hannes von Nepomuk. —  Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, den 
Cantordienst der Lehrer; eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. — Kirchenvermögen: 
a) rent. 8217 18., d ) nichtrent.: 7400 18.

I I .  N kiirnkirche: Capelle F ra u e n b rü n n e r l,  W allfahrt. Erbaut 1669 im Achteck, 
über einer Quelle. 1870 zuletzt restaurirt. Baupflicht die Gemeinde als Eigen

es Wurde nach der Klosteraufhebung durch die Gemeinde vom Kloster Ettal erkauft.
In  der Kirche befinden sich mehrere alte Grabsteine, darunter der des Probstes Clemens 
Prasser mit der Inschrift: Xnno Dni ND06DXX dis 1"° 3nl. püsNns in Dno obiit 
Kinns Dsrilris. ot Xmpiiss. D. I). OIvmsns I/umsor, Draspositns, perwotum Iinmili- 
tatis vt mLnsuotuclinis exomplur, rvAnIaris cüsoiplinuv, panpurtati.'; prasssrtim ainutor 
roslossmns, adbus Datunsnsis Xrclincnns natns, rvasäiöeator totins voilo^ü nostri. 
Xstsrna msmoriu ctixnns. Xnno aotatis snnv D X V III. rsMnnnis X XX . R. I. D. — 
Diesem gegenüber auf der Evangelienseite des Schisses ist der Grabstein des Probstes Pairi- 
tius Oswald, st 3. Sept. 1710, im Presbyterium auf der Epistelseite der des Probstes 
Ambros Mößner, P 27. Jan. 1798. Non dem prachtvollen gothischen Grabstein des Probstes 
Georg Neumayr, jetzt in der Sacristci befindlich und fast ganz durch eine Stiege verdeckt, 
vermochten wir nur zu lesen: mmo dni m rr r r lr r i i  abist venerabilis pater et dns...
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thümerin. Consccrirt am 24. Sept. 1708 durch Bischof I .  F rau; von Ecker 
von Freising. Ueber der M itte  des Rondells kleiner Spitzthurm m it 2 kleinen 
Glocken. Consecrirt zu Ehren der hl. Jungfrau  M a ria  und der hl. Joachim 
und Anna. 1 u lt. pmrt. Gewöhnlich an Samstagen hl. Messe. Gestiftet 
1 Jahrmesse. —  Meßner der Pfarrmeßner. —  Vermögen der Capelle: 525 117. —  
I n  Rüstle und Schmauzenberg existiren hölzerne Capellen, nur .für P riva t
andacht.

III. PfarrverlMtnisse: Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 1396 47. 
30 /H., Lasten: 8 47. 38 ^ . ,  Reinertrag: 1387 47. 92 /A. W iddum: 17 u 
72 qm —  52 Dezim. Garten- und Wiesgrund; 37 u 14 qm —  1 Tagw. 
9 Dezim. Holz (2V „ Stunden entfernt). Pfarrhaus wahrscheinlich nach 1766 
erbaut, ehemaliges KlosterrichterhauS, ein massiver B a u , schön, sehr geräumig, 
passend und trocken. Oekvnomiegebäude seit 1878 verkauft. Baupflicht das Aerar. 
Beginn des Taufbuches 1632, des Trauuugs- und Sterbebuches 1703.

IV . Schnlverhnltuisse: 1 Schule in Nottenbuch m it 1 Lehrer und 1 Hilfslehrer, 
142 Werktags- und 45 Feiertagsschülern. 1875 wurde im bisherigen Schul
haus ein zweites Schulzimmer hergestellt. —  Aus 1 Hause der P farre i Pöbing 
besuchen die Kinder die hiesige Schule.

Mission, gehalten durch k .  ? . Redemptoristen 1852.

Kleine Notizen. Nottenbuch, in  den ältesten Documenten fast durchaus ruitgubuooü^) 
geschrieben, bestand als Zelle oder kleines Münster schon lange vor der wölfischen 
S tiftung . Herzog W elf I . ,  der im I .  1074 m it seiner frommen Gemahlin 
Jud in tha oder Judent das Chorherrenstift Rottenbuch gründete, indem er das 
Gebiet von Böbing (Lobm g've) und 31 Höfe nächst Nottenbuch als D otation 
bestimmte und durch Kleriker des Bischofs A ltmann von Passau die nöthigen 
Klostergebäude aufführen ließ, w ird  ein Wiederhersteller (ro le ru to r) des 
Münsters genannt. (itlmoüsibSLÜ, bist. I?ri8m§. I .  267.)

An einer Wand der Kirche zu Rottenbuch findet sich in  goth. Minuskeln 
folgende aus dem X I.  oder X I I .  Jahrh , stammende Insch rift:

ü llfu s  kunckutor oluuAst ckux ot rsvs la to r (rovte : rs iovu to r) 
O iv iuus ? Iu8w utor ip8ms s il rem unm utor. 
ckuäöut ckiotu loeuw  s tru x i stuckiosius illu m .
LrA o  mm memorss prooor u t s iu t Ina lam ulautes.
Xuno m illos im o sefituuASsimo quoquo quarto.
D ux ^VsIIo ius!Aui8 v irtn tibu8  e lu ru it cii'tz'ms.

D er erste Propst des neuen S tifte s , U lrich, erwirkte im I .  1090 die 
Bestätigung desselben von Papst Urban I I .  (A on . IIom. V I I I .  8 .) E in  aus
gezeichneter wissenschaftlicher wie kirchlicher Geist waltete über ein Jahrhundert 
zu Rottenbuch, so daß es ähnlich wie das berühmte Hirschau als klösterliche Pflanz
schule bis in  weite Fernen Segen verbreitete. S o  ging von hier aus Eberwin 
m it mehreren Genossen nach Berchtesgaden und Baumburg, Richer um 1110 
nach Klosterrath bei Aachen (Lüttich), Bernwich 1114 nach Neuwerk bei Halle, 
S igism und um 1116 nach Hammersleben (Halberstadt). Auch das S t i f t  
Eberudors im Jauntha l ward unter Propst O tto  von Nottenbuch m it Chorherren 
aus diesem Kloster besetzt. (Wattenbach, Geschichtsquellen, I I .  231. 258. 318.) 
Vortreffliche Gelehrte, die weiter unten genannt werden sollen, hatte Rotten
buch in  dieser Zeit bereits aufzuweisen; Gerhoch von Reichersberg trat hier in

* )  Buche (oder Hügel?) des Raiclo. Förstemann, Namenbuch, I .  1029; I I .  286. 1219. Das 
S tis t führte im Wappen eine Buche m it der Neberschrift: la xus  rubra,.
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den Orden um das I .  1124. Dem Propste Rudolf (4  1144) wurde, wie 
schon in  der Uebersicht den Decanates erwähnt, von Bischof O tto  I .  von 
Freising das Archidiakonat übertragen. Unter den Pröpsten Heinrich I. 
(4 1263) und Conrad I I  (4 1325) war wiederholt das Kloster und zuletzt 
auch die Kirche abgebrannt; unter Propst Heinrich I I .  (4 1334) erfolgte die 
Wiedererbauung des S tiftes und Bischof Conrad IV . von Klingenberg (1324 
bis 37) schrieb einen Ablaß aus fü r A lle , welche den B au thatkräftig unter
stützen würden. (N on . Ilo ie . V I I I .  67 .) Am 30. J u l i  1417 stürzte der 
Thurm  der Klosterkirche ein, wobei auch die 6 Glocken desselben zerschmettert 
wurden; Propst Georg Neumayer (4 1472) stellte den iso lirt stehenden Thurm , 
wie eine gothische Steinschrift besagt/) im  I .  1439 wieder her. Auch erbaute 
er den Chor der Kirche und die zwei Seitencapellen S t .  Johannes und S t. 
Stephan neu und wurden deren A ltare am 13. und 14. August 1468 durch 
Johannes, Bischof von Sardica, consecrirt. B a ld  folgte die Einweihung der 
ganzen Kirche. Anselm Greinwald schreibt: Rnnckem ilealssm o nostrus strn- 
etnrn incltz üb iucwnclio rmui 1322 ucl perleetionem ackcknetn lü it . Hum 
1477 clis 27. Oatob. nnrr oum ooto a lta ribns äomptc». e b v r v  . . . oon- 
8601-nvit 4ormn68 öpiso. 8urci. millruch. Prisiuss." (Handschrift!. Chronik.)

I n  den Zeiten des Bauernkrieges (wie auch später des 30jährigen Krieges) 
hatte das S t i f t  harte Bedrängnisse zu erdulden. A ls  die Bauern 1525 in  einer 
Stärke von 14000 M ann über den Lech einbrachen und am Peissenberge ih r 
Lager schlugen, wurde Rottenbuch zwar nicht wie Steingaden verbrannt, Wohl 
aber sammt allen D örfern und Bauernschaften m it großer Bedrohung zum 
Anschlüsse aufgefordert. Doch die Klosterbauern wollten sich nicht ergeben, 
schickten den Aufrührern vielmehr entschiedene Absage und zwangen sie bald 
nachher im Bunde m it den übrigen Landleuten des Oberlandes, den Rückzug 
anzutreten. (Horm ayr, Goldene Chronik, S . 184.)

Hohe Freude ward dem Kloster zu The il im I .  1607 durch die A u ffin 
dung der hl. Leiber von S t. P rim us und Felicianus. " * )  B e i einer baulichen 
Erneuerung der Kirche A lte n m ü n s te r^ ) fand Propst Wolfgang Perkhofer die 
Reliquien der oben genannten M ärty re r unter dem S t.  Anna-Altare in  einem 
Holzsarge verborgen. (stlotrop. 8n lis l). I I I .  129.) I n  der Folge wurden 
diese h l. Gebeine auf dein Choraltare der Klosterkirche ausgesetzt, nach der 
Säcularisation jedoch (1804) nach Brcitenwang in T iro l verkauft. Uebrigcns 
scheint von diesem Schatze doch noch eine werthvolle Reliquie in unserer Erz- 
diöcese verblieben zu sein: das Haupt des hl. P rim nS, wclcheS jetzt noch ans 
dem Hochaltare zu Peissenberg, bekanntlich ehedem zu Nottenbuch gehörig, 
epponirt ist.

I m  I .  1738 begann Propst Patric ius Oswald (4 1740) das Inne re  der 
gothischen Klosterkirche im Renaissancegeschmacke umzugestalten, in welchem Bestre
ben es ihm sein Nachfolger Clemens Prasser (4 1 7 7 0 ), der auch die Klvstergebäude 
von Grund aus neu herstellte, nur zu sehr gleichthat. M atthäus Günther über
nahm die Ausführung der vielen Malereien und Stuccaturarbeiten, Bildhauer

anno dni n lcccc rrrir edisirata. rst. hic. turris. p. ocnabilem patcrm. et. dominnin. 
gcorium nrwniarr. pracpositum hui. renolnq.
rVotn 88. I lo l i .  In n .  I I .  IW . Schon eine alte Tradition behauptete das Vorhandensein 
dieser hh. Leiber zu Rottenbuch.

' ^ 0  Außer diesem Gotteshanse war noch zn Nottenbuch die Pfarrkirche S t. Ulrich, daun ein 
S t. Veitskirchlcin und l  Kilometer vom Kloster entfernt eine S t. Nochuskirche vorhanden. 
Altenmünster diente auch als Klosterkirche für die Augustiner-Nonnen zu Rottenbnch, welche 
aber uni das I .  1300 nach Bcnedictbeuern übersiedelten.
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Schinadel in  Weilheim fertigte die Kanzel und die Altäre. Erfreulicher ist die 
Erwerbung der Bibliothek des berühmten Andreas Felix Oefele, wodurch Propst 
Ambrosius Mesmer ( i  1798) die Bücherei des S tiftes  glänzend bereicherte, 
während dieselbe noch im X V I .  Jah rh , lau t einem Verzeichnisse vom I .  1ö95 
nur gegen 300 allerdings vorzügliche Werke zählte. (Erzb. O rd . Arch.) 
Joh . Christoph v. Aretin nennt die Stistsbibliothek „ im  hohen Grade reich
haltig und dabei vortrefflich eingerichtet".

I m  I .  1802 unter dem ausgezeichneten Propste Herculan Schwaiger und 
dem Dechant Benno Steinberger erfolgte die Aufhebung des S tiftes  Notten- 
buch;^) am 11. A p ril 1803 schrieb der Commissär Schöuhammer das M o b ilia r 
des Klosters und „die entbehrlichen Kirchenornate", unter dem 14. M a i des
selben Jahres eine Anzahl von Klostergebäuden zur Versteigerung aus. (Churbayr. 
Jntelligenzblatt 1803, S . 206 u. 351.)

I m  I .  1809 wurde Rottenbuch als selbstständige P farre i organisirt; der 
Exconventual Vincenz Lätus Bauhofer, bisher V icar, erscheint als erster P farrer 
daselbst.

Außer den schon angeführten Merkwürdigkeiten der Pfarrkirche zu Notten- 
buch erwähnen w ir  noch eine mittelalterliche Scu lp tur, die Muttergottes sitzend 
m it dem Kinde von fast classischen Formen. D er Klosterarchivar Joach. W immer 
berichtet: 4oanue8 L1s886v86limic1 (P 1506) elegantem illa m  D o iparas 
vii'A-inm im uA illöm  6olorilm8 ao auro obcluoi tso it a. O abrie ls  NalaoliaelLör 
p io to rs  Uolm esim i 1 4 8 7 .^ )

An einer Wand des linken Seitenschiffes gewahrt man einen bemalten 
Renaissanceschreiu m it F lügeln, in  dessen In n e rn  die Porträte und kurzen 
Lebensbeschreibungen der Propste von Rottenbuch sich finden. E in  gegenüber
stehender Schrein vom I .  1642 enthält prächtig auf Pergament geschrieben 
die Namen der m it Rottenbuch conföderirten Klöster nebst kurzen Notizen.

Aus dem Hochaltare der Pfarrkirche sind die Cranien der hl. M ärty re r 
Prosper und V icto r ausgesetzt.

Ueber Nottenbuch vergl. Dcutinger, ält. M a tr., §§. 30 u. 370; U e ic lm l- 
IwLlv, In8t. IV'imng'. I .  1. 266. 267-, I I .  1. 103. 264.; 4m8. Orsiurvalci, 
oriA'iii68 Uuitönbuelmö iUouaeüii 1797; Dess. 86rie8 praepositorum  (1797 ); 
?6tru8, Osi'MÄnin Ouuoll. ^uKM8t. V .; Histor.-polit. B lä tte r, V I .  482— 496.; 
Uuncl-Oörvolcl, ületroP. 8a li8 li. I I I .  99 —133.; N on. Hole. V I I I .  1— 116. 
m it einer Reihenfolge der Pröpste, die aber von Greinwald vielfach verbessert 
Wurde, und einer Ansicht des Klosters; IVenumg', topoKv. Lava rias , I .  141. 
m it 2 Abb.; Aretin, B e itr. zur Gesch. u. L it. IV . S t . ,  S . 70 f f . ; Wattenbach, Ge- 
schichtsguellen des M itte la lte rs, I I .  237.; L lo rtno i oIoZnum cmuon. Uottönbuolieu?. 
nc>. 1706 eocl. Int. 1447 der Münch. S taa tsb ib l.; XLoroloAnnu l la its u -  
ÜU6Ü6N8. uou iu teg ru in  X V — X V I I .  8aeo. eo6. la t. 1034 ebendaselbst.

Von den berühmten M ännern, die Nottenbnch ausweist, seien hier genannt: Probst Otto I., 
P 1179, von dessen merkwürdigen Briefen eine Anzahl in Pcz, tdesanrns V I. ,  und in Mcichcl- 
beck's Nist. Istrisinx. I. 2. gedruckt ist: Dechant Mancgold ans dem Stifte  Lantenbach in Elsaß, 
1086 Chorherr in  Nottenbnch, später in  Gefangenschaft geratbcn. Von ihm sind mehrere Schriften 
relig.-polit. In h a lts  erhalten (Wattenbach I I .  14. 258.); Gricniuger Augustin, Chorherr daselbst, 
Homilet nnd geistlicher Dichter, P 22. Ang. 1692 auf der Klofterpfarrci Steindorf; Mannhard 
Anselm, Chorherr, geb. 1680, P 1752, namhafter Prediger nnd Schriftsteller; Franz Arsenins Rid,

JL a n t einem handschr. Katalog, mitgetheilt voti 17 P ins Gams, betrug die Zah l der Kloster- 
bewohner 42, wovon l!6 Patres.

* * )  Oder MächseMrcher? Dieser w ird (blon. Loio. X X I.  341) auch Gabrihcll Malcßkircher 
genannt ael ann. 1181.
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Chorherr und bedeutender Historiker, P >822 zu München; Albiu Schwaiger, Bruder des Probstes 
Herculan Schwaiger, aus Pöbing gebürtig, Verfasser einer meteorologischen Beschreibung des 
Peissenberges 1791; Gelas Karner aus Mittenwald, Chorherr, ch 1816, mathematischer Schriftsteller.

9. Unterammergau.
Organisirte P farre i m it 837 Seelen in 167 Häusern.

Uiiterammcrgau, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, 
987 S . 125 H. — Kil.

Ältenau, D. mit Flk.,
Schule . . . .  111 „ 2-1 „ 3 „  „

K a p l, E. mit Cap. . 8 S. 1 H. 1 K il.
Schereuau, W. . . .3 9  „ 5 2 „
Uuternogg, E. . . . 5 „ 1 „ 7 „
Wurmamisau, D. . . 57 „ 11 „ 3 „

A nm erkungen: 1) Umfang der Pfarrei 15 Kilometer.
2) Wege gut.
3) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Schongau und Werdcnfels-Garmisch 

und in die politischen Gemeinden Unterammergan und Sanlgrnb.

I .  Psarrs ih : U n te ra m m e rg a u , an der Ammer gelegen. Nächste Bahnstation 
M nrnau , 15 Kilometer entfernt. Post Oberammergau.

Pfarrkirche, erbaut 1709, rektaurirt 1855 und 1869. Renaissancestyl. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht der S taat. Kuppelthurm m it 4 Glocken, 
a) D ie  große und die zwei kleineren gegossen 1871 von Joh . Hermann 
in  Memmingen: „V ivo «  vooo, mortuos p lan^o, nu lü lu  tauAO, tu lKuru 
fra n k o ."  d) D ie  zweite, gegossen 1744 in  Innsbruck: „ö lis s rs rs  nos tri U sx 
tzloriae s t üonoris , cks psrisu lo  oustocli v itum  nostru rü ." o) D ie  dritte: 
„ 8 t .  N a ria  sins labs o riA iiia ii oonosptu oru pro nodis. —  l ld  omni malo 
lil is ra  nos D om ino ässu O ü ris ts !"  cl) D ie  vierte: „ 8 l .  lo ssp ü , sponss 
U. N . V. st patrons seoissias satlro lisas ora pro nobis. — ^4 In IZurs st 
tsm psstats lib s ra  nos D om ino Issu  O ü ris ts !"  Consecrirt am 8. August 
1710 durch Fürstbischof Johann Franz. Patron der hl. Nicolaus. 3 a lt. 
tix . 8s. U. Om. bei der Pfarrkirche, ohne Capelle und G ru ft. Orgel m it 
8 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Festtagen. Ewige Anbe
tung am 25. Sept. Sept.-Ablässe an den Festen Neujahr, M a riä  H immel
fahrt und Allerheiligen. Außerordentliche Andachten: im Advent 1 gestiftetes 
und circa 10 angegebene Rorate; in  der Fasten 6 Oelbergandachten an den 
Donnerstagen, w ofür die Gemeinde honorirt; an den Fastensonntageu Kreuz
wegandacht; an den gewöhnlichen Sonntagen Nachmittags Rosenkranz; in  der 
Atlerseelenoctav 5 Rosenkränze, gestiftet; an den Sonntagen im M a i gestiftete 
Maiandacht ohne Vortrag. Außer den gewöhnlichen Bittgängen werden solche 
gehalten: nach Kapl am Schauerfreitag, am Feste des hl. Ulrich und am 1. Sonn
tag im  J u l i ;  nach E tta l am 1. Samstage im October, sämmtliche m it geistlicher 
Begleitung. —  S t i f tu n g e n :  13 gestiftete h l. Aemter, 52 hl. Jahrmessen. —  
Meßner und Cantor ist der Lehrer des Ortes. —  Kirchenvermögen: u) re n t.: 
8933 L  17 ^ . ,  b ) nichtrent: 39810 ÜI. 2

I I .  F ilia lk irch e n : 1) W a llfa h r ts k irc h e  zum hl. B lu t  in  Kapl, an der Straße 
von Unterammergau nach Rottenbuch gelegen. Erbauuugsjahr unbekannt. Re
naissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupslicht die Gemeinde. Spitzthurm 
m it 2 kleinen Glocken. Consecrirt. T itn lu s : H l. B lu t  und hl. Magdalena. 
3 u lt. 6x. Orgel m it 6 Reg. —  Go t t esd iens t  am schmerzhaften Freitag, 
am 1. Sonntag im  J u l i  und am Sonntag nach S t .  Magdalena; 1 gestiftete 
Jahrmesse. —  Meßner ist der W irth  des Ortes. — Kirchenvermögen: u ) rent.: 
2393 M . 56 b ) nichtrent.: 9144 M  65
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2) A lte n a u , von der Straße von Unterammergau nach Rottenbuch abseits 
nach der Ammer gelegen. D ie  Kirche erbaut 1847 im Renaissancestil; h in 
reichend geräumig. Baupslicht die Gemeinde. Spitzthurm m it 4 Glocken; die 
zwei älteren gegossen 1631, die zwei neueren durch Johann Hermann von 
Memmingen 1865. D ie  Kirche ist bcnedicirt. Patron der hl. Antonius von 
Padua. Orgel m it 6 Reg. G o tte sd ie n s te  nach Gelegenheit. —  Meßner 
und Cantor der Lehrer in  Altenau. —  Kirche ohne Vermögen.

III. Pfarrverhliltliissr: Präs. S . M . der König. Fassion: Einnahmen: 2285 N'. 
87 /^ . ;  Lasten: 1013 4 /. 71 Reinertrag: 1272 Hst 16 />Z,. Widdum:
4 du 2 u 40 (gm —  11 Tagw. 81 Dez. Wiesen. Pfarrhaus zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts vom Kloster Nottenbuch erbaut, geräumig, passend und 
trocken. Oekonomicgebäude m it dem Wohnhause unter einem Dache, geräumig 
genug. Baupslicht bei beiden der S taat. —  E in Hilfspriester wohnt im P fa rr- 
hanse. Beginn der Matrikelbücher 1636.

IV . Schulverhliltnisto: 1) Schule in  Unterammergau m it 1 Lehrer, 60 Werktags- 
uud 34 Feiertagsschülern;

2) Schule in  Altenau m it 1 Lehrer, 25 Werktags- und 10 Feiertags
schülern. Schnlhaus in  Unterammergau 1856 neu erbaut; in  Altenau 1875 
erweitert.

Kleine Rotsten. U n te ra m m e rg a u , Xickoiimmsisrsseve in alter Zeit genannt, war in 
Folge des erwähnten StraßenzugeS schon von Römern bewohnt, wie u. a. die 
dort gefundenen Münzen beweisen, (Wcstenrieder's B e itr. IV . 67) und diente 
später den Welfen zum befestigten Sitze. D er „B u rib ü h c l"^ ) unweit des 
Dorfes dürfte allem Anscheine nach eine Beste dieses berühmten Geschlechtes 
gewesen sein, um so mehr, als auch das vielbestrittene Kloster des Welfen Eticho 
wie gezeigt werden soll in der nächsten Nähe von Unterammergau, sich erhob. 
Unterammergau, welches aus welfischem Besitze an die Hohenstaufen, und von 
diesen an Herzog Ludwig den Strengen von Bayern übergegangen w ar, findet 
sich im  Salbuch vom I .  1280 als rUdonuimbin-KSvo m it 12 Höfen und einer 
M üh le  nebst den Reichnissen eingetragen, die der Landesherr dort zu fordern 
hatte. (Lori, Lechrain, 35 und 37). I n  der M atrike l des Bischofs Conrad I I I .  
vom I .  1315 w ird ^icle im am fm i^üvv nebst 80011 (Baicrsohcu) als F ilia le  
von Oberammergau und Sepulturstätte aufgeführt. A ls  im I .  1429 zu Ober
ammergau ein Benefizium gestiftet wurde, erhielt der Bcncfizial die Verpflichtung 
auferlegt, „alle Samstage in Unterammergau, wenn nicht unter der Woche, 
dortselbst Gottesdienst w ar. Messe zn lesen und überhaupt das Pfarrvolk ver
sorgen zu helfen m it den h l. Sakramenten zu Ober- und Unterammergau, und 
in  den andern W eilern, die dazu gehören." (Oberb. Arch. X X . 86). I m  
I .  1481 wurde endlich ein eigener Eaplan fü r die sehr volkreich gewordene 
F ilia le  Unterammergau aufgestellt, der zunächst an allen Sonntagen und Zw ö lf- 
botentagcn und außerdem zweimal in  jeder Woche dort celebriren mußte. Jedoch 
sollte er in  Oberammergau wohnen und im Pfarrhofe die Kost nehmen. (Idick. 
in  94). Es währte noch sehr lange Zeit, bis die Bewohner von Unterammer
gau ihrem Wunsche gemäß einen Priester ständig in  ihrer M itte  hatten. Erst 
im  I .  1787 wurde die Eaplanci daselbst zunächst auf Betreiben des Chor- 
herrn und Eaplan Franz Arseniuö N id in  eine Curatie verwandelt und ein 
Curatenhans e rbau t.^ )

*) Gleichbedeutend m it Burghügel.
**) Am 23. M a i 1777 wurde das ganze untere D o rf, 63 Häuser, und am 21. M ärz 1636 im 

nördlichen Theile des Ortes 4t Wohnstätten durch Feuer verzehrt.
Westernrayer: DwccsmuBeschl'eibliue;. H i. 3
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I m  I .  1809 erfolgte die Erhebung der Curatie Unteramuicrgau zu 
einer eigenen P fa rre i; Heinrich G regor Fischer aus M indelheim  w ar ihr erster 
In h a b e r .

I n  der Nähe von Unterammergau standen im M itte la lter Silberbergwerke 
in B etrieb , die aber bald wieder in  Verfall geriethen; wichtiger und ergiebiger 
waren die Wetzsteinlager dieser Gegend, bis heute noch eine Erwerbsquelle der 
Einwohnerschaft.

Ueber Unterammergau siehe D eutinger, ält. M a tr ., §. 372. 7; Oberb. 
Arch. X !V . 104 , X V . 159 ; Daisenberger's Decanatsbeschreibung.

K a p l / )  ehem. Wallfahrtskirche zum hl. B lu t. H ier, wo der S age  
nach das älteste G otteshaus der Gegend sich befinden sott, stand unserer Ansicht 
nach das Klösterlein, welches schon im IX . J a h rh , der Welfe Eticho m it 12 
G efährten im Scherenwalde (in  siivn  sa s rn in n  8. e b e n e n )  sich erbaute.*^) 
E s  ist kaum ein Zw eifel, daß hier der W alv zu verstehen ist, der sich vom 
B erge Schergen herab über die Scherenau (von Kapl nur durch die Ammer 
getrennt) erstreckte. H ier wählte sich Eticho auch seine Grabstätte. S o  erklärt 
sich, daß J u d in th a , die G em ahlin W elf's  I ., außer dem Kloster W eingarten 
gerade diesen O r t  m it einem Theile des hl. B lu tes  beschenkte, das sie von ihrem 
V ater B aldu in , G ras von Flandern, erhalten hatte. D ie  Reliquie des hl. B lu tes 
wurde 1703 von österreichischen Panduren geraubt; anstatt dessen schenkte im 1 . 1734 
Fürst Eusebius ü s  O iuins, Bischof von M assa, eine Partikel des in das B lu t  des 
H errn getauchten Schleiers der seligsten Ju n g fra u  diesem Kirchlein, worüber 
die Approbation des bisch. O rd . Freising vom 30. J u l i  1736 vorhanden ist. 
(Pfarrarchiv). D ie  meisten Pfarrgemeinden des D ecanates kommen theils am 
M ontag  in  der Bittwoche, theils am S t .  Magdalenentage hieher wallfahrten.

V gl. Oberb. Arch. X X . 62 ; Ü688, p rocirom us Lion. Outzll. p . 10. 2 7 ; 
W estenrieder's B e itr. IV. 68.

A l te n a u ,  /V ltsnorvo, ist im  I .  1280  m it 3 Gehöften a ls  zinspflichtig 
aufgeführt zum bahr. Herzogshof. (Lori, Lechrain, S .  3 5 .)

P a u lu s  Z im ler, gesessen zu A ltenau, verkauft an Probst Johansen  zu R otten
buch ein halbes V iertel G u t gleichen greit genannt um 19 (fl.) rhein. münz am 
hl. Dreikönigtag 1489. (Regest im erzb. O rd . Arch.)

'  10. Wildsteig.
O rganisirte P farre i m it 721 Seelen  in  120  Häusern.

Kilchberg in der Wildsteig. W ., Pf.-K ., P f .-S .,
Schule, . . . 24  S . 5 H. — K il.

Bichel, E....................... 7 I ,, 1 „

Haargewies, E. . . 3 2 „ 5
H a u s e n ,  W .m itC a p . 30 s „ 4
Holz, W ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jlchberg, W . mit Reut-

24 " ^ „ 1 »
s c h e u .................. 30 4 „ 3

Kreit, W ..... . . . . . . . . . . . . . . 3S 6 „ 0
Kreitle, C................. 12 2 „ 2
Linden, W ................ 20 „ 3 „ 2 „

M o r g e n b a c h ,  D .m .
C ap.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 S .  30  H. 2 Kit.

P e i s t e l s a u ,  D . mit
Cap... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48  „ 8  „ 6 „

Peran, W ................ I I  „ 2 „ 3 „
R ied , D . (mit Kirch-

berg verbunden) . 136 „ 24  „ --  „
Schilt, E .................. 23  „ 2 „ 3 „
Schw aig, W . . . . 23  „ 4  „ 2 „
S ee , W .................... 19 „ 3 „ 0

*) Vom  Lateinischen o a p stla , Kirchlein. Diesen Nam en tragen noch Ortschaften in den Pfarreien  
Surberg und Teisendorf und in dem Vicariat Waldhausen.
O i-o iinvalil, ori^ . I la llo n b u v lu ta , p . 5. D ie S tiftu n g  Cticho'S wurde wahrscheinlich im 
X I . Jahrh, nach Altomünster übertragen.
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Soiermühle, E. . . . 6 S . 1 H. 4 K il. ! Unterbauen! m it Unter-
Straubenbach, W . . . 24 „ 4 „ 3 „ ! Häusern, W . . . . 76 S . 12 H. 1 K il.

A n m e rk u n g e n : 1) Eine Ortschaft Wildsteig existirt nicht. Der Name bezeichnet nur die Pfarrei.
2) Bei Deutinger „Seehans und Secmiihte" sind zu Unterhäusern gerechnet; neu erscheint Linden.
3) Umfang der Pfarrei 26 Kilometer.
4) Wege beschwerlich.
5) Die Ortschaften der P farrei gehören in das Bezirksamt Schongan und bilden zusammen 

die politische Gemeinde Wildsteig.

I .  P farrsch: K irchbe rg . 876 m —  3000' über dem Meere gelegen. Nächste 
Bahnstation Peissenberg, 18,5 Kilometer entfernt. Post Rottenbuch.

Psanküche: Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Geräumigkeit 
beschränkt. Baupflicht der S taat. Kuppelthurm m it 4 Glocken; die große ge
gossen 1841 von Benno Keller in  Kempten, die zweite von Christoph Taller, 1710, 
von diesem auch die dritte 1728, die vierte von Anton Bachmaier in  Erding 
1875. Ooim. «tut,. Patrocinium am Feste des h l. Jakobus, 25 J u l i .  3 a lt. 
p v it. 8s. L . 6m . rings um die Kirche. Orgel m it 12 Reg. P fa r rg o t te s -  
d ienst immer in der Pfarrkirche. Concurs am Patrocinium und am Feste des 
h l. Sebastian. Ewige Anbetung am 28. Dezember. Sept.-Ablässe: am Feste 
der unbefleckten Empfängniß M a r iä , Peter und Pau l und am Feste der sieben 
Schmerzen M a riä  im M onat September. I n  der Fasten an den Sonntagen 
Oelbergandacht, fre iw illig . Bittgänge: im Herbst zur Danksagung nach Wies 
und nach Ilg e n . —  S t i f tu n g e n :  4 Jahrtage ohne V ig il,  10 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a ft vom hl. Sebastian, im I .  1601 in E tta l oberhirtlich 
errichtet und am 2. J u l i  1821 m it Bewilligung des Generalvicariates Freising 
ckck. 30. A p ril 1821 an die Pfarrkirche Witdsteig transferirt. Hauptfest 
S t .  Sebastian; Tags darauf Jahrtag ; an den vier Quatempermittwochen hl. 
Messe fü r lebende und verstorbene M itglieder.

Meßner und Cantor der Lehrer. —  Kirchenvermögen: a) rent.: 4858 4 /., 
b) nichtrent.: 6501 47.

I I .  P farrverhältn isse: Präs. S . M . der König. Fassion: Einnahmen: 1331 47. 
80 /H.; Lasten: 7 47. 8 /H .; Reinertrag: 1324 47. 72 Grundbesitz: 1 Im 
11 a 42 (fw —  3 Tagw. 27 Dez. Durchschnittsbonität: 3. P farrhaus 
erbaut 1811, passend, aber feucht. Baupflicht der S taat. D ie  Matrikelbücher 
beginnen theilweise im X V I .  Jahrhundert.

I I I .  SchuIverlM tilisse: 1 Schule in  der Wildsteig am Kirchberg m it 2 Lehrern, 
100 Werktags- und 48 Feiertagsschülern. D ie  Kinder von Peistelsau und Kreit 
besuchen die Schule in Bayersoien.

K le ine Notizen. W ild s te ig , V O lt-llixs*') kommt in  Urkunden zu Anfang des X I I .  J a h r 
hunderts vor. B e i der Theilung der Erbschaft, welche W elf I .  seinen Söhnen 
hinterließ (1101) erhielt W elf I I .  die Besitzung Wildsteig. Dieser schenkte die
selbe dem von seinem Vater gestifteten Kloster Rottenbuch m it dem Vorbehalte 
der Nutznießung auf Lebenszeit, auf welche Bedingung er übrigens in  der Folge 
gleichfalls verzichtete. 6>'6iu>vaI<I, oriA-iiies Ila itü llbuoüens. 185. 186). Nach 
dem Urbar vom I .  1280 war M lts t ig 'ö  im  Amte Pitengawe m it 4 Gütern 
zinspslichtig zum Herzogshofe. (Lori, Lechrain S . 38 .) D ie  Wildsteig bildete 
von jeher gegen Nordwesten die Grenze des Gerichtes Ammergau. I n  einem 
tLttal'schen Salbuch vom I .  1400 w ird  die besagte Markung angegeben: „A u s

I  Wahrscheinlich „waldiger Aufstieg". V g l. Förstemann I I . . 1607. M an  sagt übrigens „die 
Wildsteig" und „ in  der Wildsteig".

3 *
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der Schwarzeneck in  die Mach/ aus der Alach in  die Wildsteig, aus der W ild 
steig in  den T hurn  gen Podengeu, aus dem Thurn  in die Kürche daselbs." 
(I. o. 91.)

A ls  Kirchort ist Wildsteig in  der M atrike l des Bischofs Conrad H I. vom 
I .  1315 noch nicht aufgeführt. W ohl erst gegen Ende des M itte la lte rs  entstand 
dort ein Gotteshaus, welches bis zum I .  1037 lediglich eine F ilia le  der 
P farre i Rottenbuch bildete. Noch im I .  1740 mußten die Vicariatsangehörigen 
an allen höheren Festen in  der Pfarrkirche zu Rottenbuch sich einfinden. D er 
Gottesacker daselbst wurde laut einer handschr. Notiz im I .  1574 um das 
Fest M a riä  Himmelfahrt von dem freisingischen Weihbischof Sebastian Haidlauff 
eingeweiht.

Zu  Anfang des X V l ' .  Jah rh , wurde Wildsteig zu einem Vicariate er
hoben?'-') A ls  ersten bekannten Pfarrvicar finden w ir 1637 einen Bartholomäus 
Rauschmayr st 1670. Noch in  den letzten Zeiten des Klosters Rottenbuch 
waren von ihm Predigten aus den Jahren 1641— 50 im Manuscript vorhan
den. D ie  hier exponirten Chorherren von Rottenbuch wechselten so häufig, daß 
von 1637— 1802 deren 54 gezählt werden.

I m  I .  1806 wurde Wildsteig eine selbständige P fa rre i; erster P farrer 
daselbst war Peter Michael R ott, Cisterzienstr aus dem S tifte  Aldersbach, in- 
vestirt im  I .  1808. (O rd . Arch.)

Merkwürdig ist der Wildsteigsee, 1 Kilometer vom Pfarrorte in  tiefer 
Thalschlucht zwischen Wäldern gelegen, eigentlich nur ein großer Weiher, den 
Propst Johannes von Rottenbuch in den Jahren 1414— 21 angelegt und m it 
Fischen besetzt hatte. Zu  Klosterzeiten wurde er in jedem dritten Jahre ausge
fischt; jetzt ist er, da seine Dämme zerstört sind, abgelassen.

Ueber Wildsteig handeln Deutinger's ält. M atrike ln , §. 370. 7; Non. 
Loie. V I I I .  23; Lori, Lechrain, 313; Daisenberger's Decanatsbeschreibung.

*) Zuerst versahen das Vicariat Wildstcig die Decane zu Rottenbuch, dle zugleich Pfarrvicare 
zu St. Ulrich waren, beginnend niit 1). .lonnnns /ivA-wr, 16l5i.
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Dccanat oder Rnral-Capitel

S c h e y e r n
m it 12 Pfarreien :

1. A spach.
2. F o rn b a c h  (m it 1 Beneficium).
3. G e ro ls b a c h  (m it 1 Beneficium).
4. H irsc h e n h a u se n .
5 . J e tz e n d o r f  (m it 1 Coadjutorstelle, d. Z . unbesetzt, und 1 Beneficium).
6. I l m m ü n s t e r  (m it 1 Coadjutorie und 1 Beneficium, beide d. Z . unbesetzt, und 

1 Expositus).
7. O b e rm a rb a c h .
8. P a u n z h a u s e n .
9 . P e t e r s h a u s e n .

10. R e ic h e r ts h a u s e n  a. d. I l m .
11. S c h e y e rn  (m it 2 Cooperatoren).
12. Steinkirchen (m it 1 Coadjutorie, d. Z . unbesetzt).





Historisch-statistischer Ueberblick.

D as Decanat Scheyern grenzt im Osten an die Decanate Abens, Freising 
und Dachau, im Süden an die Decanate Dachau und Sittenbach, im  Osten an die 
Diöcese Augsburg, iin  Norden an die Diöcesen Augsburg und Regensburg. D ie  
Pfarreien desselben vertheilen sich in  die Bezirksämter Pfaffenhofen, Freising, Dachau, 
Aichach und Schrobenhausen. I n  Hinsicht auf die Gestaltung des Bodens gewahrt 
man hier theilweise bewaldetes Hügelland von mäßiger Erhebung. An Gewässern 
sind zu nennen die G lon (elaua sinvius 810) die I l m  ( ilm in a  siuvins 883) und 
der Geroldsbach. Von bedeutenden Gehölzen umschließt das Decanat den Scheyerer 
Forst, den Reichertshauser Schloßwald, den Förnbacher Forst, sowie das Kammer
berger- und Höllholz. D as J lm th a l w ird gerühmt wegen seiner prächtigen 
Wiesengründe.

I n  der Richtung von S üd  nach Nord zieht sich das Decanat entlang die 
Eisenbahn M ünchen-Ingolstadt. Eine Hauptstraße führt von Hohenkammer über 
Reichertshausen und Hettenshausen nach Pfaffenhofen; außerdem sind die einzelnen 
Pfarrdörfer unter sich durch mehr oder minder gute Vicinalwege verbunden.

I n  den Zeiten der alten Gaugrafen war das jetzige Decanat Scheyern ganz 
im  Huosigau (pagms H uo8i) gelegen; im  X I I .  und X111. Jahrh , finden w ir  das
selbe Gebiet von dem eomitattm Lest^ren umgrenzt. D as Christenthum und die 
erste K u ltu r des Landes ging in  dieser Gegend allem Anscheine nach von den beiden 
Zellen: Finkenzell bei Geroldsbach und Zell bei Scheyern (DawperstlW  eella) aus; 
nachdem sie in  V erfa ll gerathen waren, setzte das ehrwürdige Münster an der I l m  
( I lm in a  w u n is t iu r i)  ihre große Mission fort. D as Patrocinium des h l. Johannes 
zu Hettenshausen und Haunstetten deutet auf ursprüngliche Baptisterien; die S t. I o -  
hanneskirche zu Jetzendorf dagegen hatte von jeher ihren Taufbrunnen bei S t. Nico
laus (jetzt S t. V itu s ) zu Volkersdorf.

I n  der M atrike l Bischof Conrad's I l i .  (1315) heißt das Decanat, wovon 
das heutige Ruralcapitel Scheyern einen Ausbruch darstellt „A ltomünster" und 
Werden die Pfarreien desselben in  folgender Weise aufgezählt:

8ub eoclem /Vresticliaeonatn (D o m in i cle 8 eve lt) Deeanatu8 ^.Itenm ürm ter 
stabet X X  Loelesias.

*  Oero1t8paost 8tat sola . . . 
üoltLstacwen . . .

*  Lestevveren stabet 1 siliam . . .
*  Ver^enpaest . . . stabet 2 tsiias
*  lletllstaueen Lola . . .
*  Illenm ü im te r . . . stabet 1 tiliam

D ie m it einem Asterisken ( * )  bezeichneten O rte gehören dem jetzigen Decanate Scheyern an.
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* Hausstetn ouw Oborudausen . . .
* L isodolstork. . .
*  dasntlricisdausön dadol 4 Alias, uuue 3.
* Voldorstork dadat 1 öliam, viäslivst Vetrelläoilk . . .
* Hsrireinsdavssn*) . . .
* Uaiodtsisdaussn sola . . .

^Veiods . . . dabst 2 Alias . . .
Olalläoi-k^) . . . badet 2 Alias . . .
diiäerrot . . .
Hürtsibaok . . . badet 1 Adam . . .
Litanpaob . . . dabst 4 Alias . . .
Aslsnpavd . . . dabei 1 Adam . . .
^Velleamos . . .
,4It6uwtiust6r . . . badet 1 Adam . . .
Oklaillpeiddaiw eeelesia paroediads per se.
Oollaeio io vmuibus dloelesüs istius Deeauatus speetat ad Oomimim 

blpisoopum, exeeptis ^.ltenmünstsr et Loelssia in IVsIIenmos.
I n  Bezug auf dieses Verzeichnis ist zu bemerken: die damaligen Pfarreien: 

Hetlldausen, Ilausstetn, Lisoliokslorl, daonlüicisdausön und Voldei stört sind 
jetzt nur mehr Filialen; die jetzigen Pfarreien Obermarbach, Reichertshausen und 
Steinkirchen, hier nicht genannt, waren damals Filialen von Lampertshausen, Paunz
hausen eine solche von Fornbach. Die Pfarrei Aspach blieb unerwähnt, weil sie in 
jener Zeit bereits dem Kloster Jndersdorf überlassen war.

B is zum I .  1831 bildete das jetzige Decanat Scheyern lediglich einen Be
standtheil des großen Nnralcapitels Sittenbach. Zunächst auf eine Vorstellung des 
Prodecans und Pfarrers, Gottfr. Matth. Egger von Hohenkammer, vom 4. Oct. 1831, 
zog das erzbischöfliche Ordinariat München-Freising die Theilung des Decauates 
Sittenbach in zwei Nuralcapitel in Erwägung; ursprünglich sollte das neuzuschaffende 
Capitel „Hohenkammer" genannt werden und die Pfarreien Hohenkammer, Kranzberg 
und Hohenpercha miteinbegreifen. Indeß, da die Capitularen des Capitels Dachau 
gegen eine Aenderung des stalus «pro sich erklärten, wurde auf Vorschlag des Pro
decans und Pfarrers Paul Loder zu Sittenbach vom 15. J u li 1833, die Neu
gestaltung eines Capitels „Scheyern" in dem dermalen fixirten Umfange in Aussicht 
genommen und alsbald auch definitiv verfügt. Am 17. M ai 1835 erfolgte für die 
nunmehrige Organisation der Decanate Sittenbach und Scheyern die königliche Ge
nehmigung; im selben Jahre (22. J u li)  wurde die Wahl der Capitelvorstände im 
Decanate Scheyern vorgenommen, aus welcher Pfarrer Joachim Furtmayr von 
Scheyern als Dechant, Pfarrer Korbinian Liedl zu Ilmmünster als Kämmerer und 
Pfarrer Benedict Huber zu Gerolsbach als Synodalzeuge hervorging.

Das Decanatssiegel zeigt das Bild des hl. Corbinian.

*) Richtiger: Horsrvoinsliauson; jetzt Hirschenhnnsen.
"*) Deuliiiger hält ir r ig  Glandorf fü r Aspach; es ist G lon bei Jndersdorf.
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P f a r r e i e n :

j .  Aspach.
P farre i m it 226  Seelen in 33  Häusern.

Aspach, D ., P f.-K ., P f . - S . ,  -j- P iflitz , W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7  S .  4  H . 3 „  K il.
1 47  S .  2 1  H . —  K il. Glonbercha, D .,  Flk., 4  3 3  „ 6  „ 3.z „ 

Kollbach, D .ch  . . 10  „ 2 „ 2  „

A n m e r k u n g e n :  1) U m fan g der P fa rre i 11  K ilom eter.
2) W ege schlecht.
3) D ie  Ortschaften der P fa rre i gehören in  d as B ezirksam t D achau  und in  die politischen G e

m einden Aspach und Kollbach.
4 )  D ie  A u sp farru n g  der Ortschaft P iflitz  und der 2  hieher gehörigen H äuser vo n  Kollbach ist 

gegenw ärtig  im  G a n g .
I . p f a r r j lh :  A spach , an der G lon  und einer Brücke über dieselbe etwas erhöht 

gelegen. Nächste B ahnstation und Post Petershausen, woher der Postbote kommt,
2 Kilometer entfernt.

Psm tkirche. Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1876. Renaissancesthl. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. D e r T hurm  ein Achteck mit 
Kuppel. 2 Glocken. Gnus. link. Patrocin ium  am 29. J u n i .  3 alt. tix. 
Ls. II. Om. O h n e  O r g e l .  P f a r r g o t t e s d i e n s t  je 2 S onntage nachein
ander, jeden 3 . S on n tag  in Glonbercha. Ewige Anbetung am 27. J a n u a r . 
Sept.-Ablässe au M ariä  Lichtmeß, Peter und P a u l und am allgemeinen Kirch
weihfeste. Aushilfe ist zu leisten am Feste M ariä  G eburt und des hl. M ar- 
tinus in Kollbach, am Feste des hl. Sebastian  und Pfingstmontag in Petershausen. 
—  S t i f t u n g e n :  3 Jah rtag e  ohne V igil., 23 Ja h rm  essen. —  D en M eßner
dienst versieht ein jeweilig von der Kirchenverwaltung aufgestellter P rivate. D ie  
Kirche hat keine O rg e l, daher auch keinen Cantor und keine Kirchenmusik. —  
Vermögen der Kirche: 340 0  fl/.

II. F ilia lk irche : G lo n b e rc h a . E rbauungsjahr unbekannt. Bauscht: Presbyterium  
ursprünglich gothisch, Langhaus Zopf. Baupflicht die Kirche. Oons club. 
Spitzthurm  m it 2 kleinen, sehr alten Glocken. T itu in s : M ariä  Verkündigung.
3 u lt. tix. Om. P f a r r g o t t e s d i e n s t  je am 3. S on n tag  und an den F rauen 
festen. —  S t i f t u n g e n :  9 Ja h rta g e  m it Requiem, 3 Jahrm essen. —  M eßner 
ein B auer. C antor keiner da, auch keine O rgel. —  Vermögen der Kirche: 
1900  fl/.

I I I .  P ch rrv erh ältn isse : P räs. S .  M . der König. Fassion: u) Einnahm en: 
1908  fl/. 5 2 ^ , . ;  Lasten: 60  fl/. 12 ^>.; R einertrag: 1848 fl/. 4 0  O n us- 
capital bis 1896 in jährlichen Fristen zu circa 150  fl/, und den Zinsen (jetzt 
zusammen 260  fl/.) abzutragen. W iddum: 12 Im 26  u 62 qm — 36 Tagw . 
Aecker, 7 Im 38 u 70 qm —  21 T agw . 68 Dez. Wiesen. P fa rrhaus  1755  
durch das Kloster Jn d ersd o rf erbaut, hinlänglich geräumig, passend und trocken. 
D ie  Baupflicht hat der Pfründebesitzer. B eginn der M atrikeln 1673.

*) Kollbach ist selbst P farrd orf und gehören die übrigen  H äuser zur P fa rre i K ollbach; gleich
fa lls  zu dieser P fa rre i ist die H älfte des D o r fe s  G lonbercha cingepfarrt.



42 X X IV .  Decanat- oder Rural-Capitel Scheyern.

IV . Schulverlftütnisse: I m  Pfarrbezirk befindet sich keine Schule; die Kinder aus 
der P farre i besuchen die Schule in  Kollbach.

Kleine Notizen. Von dem Bestehen der Ortschaft Aspach (aspue li*) erfahren w ir  
erst in  der Uebergangszeit vom X I .— X I I .  Jah rh . S ig fr it  von Aspach bezeugt 
unter Bischof Heinrich (1 0 9 8 -1 1 3 7 )  die Schenkung der M ühle  und Brücke 
bei Crebin zum Freisinger Dome. (Lloiello ldeoü, bist. V ris in x . I. 2. X . 1290.) 
Um diese Zeit faßt auch schon das neugegründete Kloster Jndersdorf festen 
Fuß daselbst, indem drei Höfe und eine M üh le  zu Aspach unter Propst Dietrich 
(1133— 42) dahin vergabt wurden. (Oberb. Arch. X X IV . S . 5.) I m  
I .  1453 begegnet uns „H er P au ls , P farrer zu Aspach" m it seinem vollen 
Namen Paulus Wimsen geheißen (ib . S . 333). Während seiner P farrführung, 
am 16. Scpt. 1464, verlieh Papst Pau l I I .  dem S tifte  Jndersdorf das P rä 
sentationsrecht auf die P farre i Aspach (paroeüiaüs ooeiesia 8. k e tr i in 
^nsxac lU '^) in  der Weise, daß das S t i f t  von der P farre i einen jährlichen 
Census beziehen und nach Gutdünken einen W elt- oder Ordenspriester auf die
selbe Präsentiren konnte. (L ion. Uoio. X . 310.) Dieses Privilegium  war schon 
von Papst P ius I I .  gewährt, aber durch den inzwischen eingetretenen Tod des
selben nicht zur Ausführung gekommen.

D as Kloster Jndersdorf betrachtete in Folge der erwähnten B u lle  Aspach 
als incorporirte P farre i und besetzte sie meist m it V icaren, theils Chorherren 
von Jndersdorf, theils Säculargeistlichen. Nach dem Tode des Chorherrn 
Augustin Michel, V icars zu Aspach, 1751, gestattete das bischöfliche O rd inaria t 
Freising nicht mehr, daß die P farrei m it einem Stiftskanoniker besetzt werde, 
vielmehr verfügte der Cardinal Fürstbischof Johann Theodor durch Erlaß elck. 
Seraing 30. Sept. 1754, m it allem Nachdruck, es dürfe die Pfarrpfründe 
Aspach nur mehr einem Weltpriester verliehen werden. (Acten des erzb. O rd .)

I n  den Jahren 1694— 95 ertheilte Churfürst M ax Emmanuel dem S tifte  
Jndersdorf fü r Aspach die niedere Gerichtsbarkeit und machte Aspach zu einer 
geschlossenen Hofmark aus Rücksicht darauf, weil In d e r! dorf das ihm gehörige 
S t.  Annaklrchlein zu München auf dem Kreuz an die dahin gekommenen Kloster
frauen überlassen hatte. (Bayerns Chronik 1833, I. S . 15.)

I m  I .  1580, am 29. M a i,  als am Dreifaltigkeitssonntage wurde fast 
das ganze D o rf Aspach durch einen Blitzstrahl eingeäschert; nur einige wenige 
Häuser blieben unverletzt. (Oberb. Arch. X X V . 305.)

Ueber Aspach vergl. Deutinger, ält. M a tr. §. 270, 380, 482 und 
683; Lion. Uoio. V II l. 453, X X O  261 ; Oberb. Arch. V I .  37— 38, 
X X V .  471.

G lonbercha ist wahrscheinlich jenes U sru lüm li, welches um 780 zugleich 
m it ä ln iim r vorkommt. (R o th , Oertlichkeiten, I. S . 22.)

I m  I .  1361 verkauft Ulrich der A llinger sein G u t zu Aspach an die Kirch- 
pröpste „vnser Frawen ze Perichach." (Oberb. Arch. X X IV . 91.) „G lan - 
perchach" finden w ir  den O r t  erst geschrieben im I .  1453. ( l ll ic l. >i. 333.)

Zu Aspach wirkte als Psarrvicar 50 Jahre hindurch Augustin Michel, Chorherr von Jnders- 
dorf und namhafter Schriftsteller auf dem Gebiete des Kircheurechtes und der Homiletik. E r starb 
im  I .  1751 neunzig Jahre alt. Sein Porträ t ist der Schrift „Kurtze, Historische Nachricht vom 
S tifte  und Kloster Understorff 1762" beigegeben. Vergl. Baader, Lexikon bapr. Schriftst. I I .  1. 
S . 194.

*) Ursprünglich nseopnli gleichbedeutend m it Eschenbach.
" )  So in  dem Abdrucke der Bulle in den V on. La ie . und in  Gf. Hundt's Urkk. des K l. Jndersdorf.
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2. Fornbach.
Pfarre i m it 577 Seelen in  106 Häusern.

Fornbach, D., Pf.-K., P f.-S ., Schule, 1

Altkasloh, W . . . 
Kleinarshausen, W. 
Neukasloh, W . . .

309 S . 96 H. —  K il.
12 „ 2 b,,>
22 „ 3 I 5
16 „ 4 „ 5

Seigm , D ...................
Siebenecken, z. H. 
Streitdorf, D . . . . 
Thalhof, W . . . . 

F rickcn d o rf, D ., Flk., 1

33 S . 6 H. 2 „  K il.
23 „ 5 ,,
67 „ 12 „ 2
1-1 „ 3 „ 3,7
81 „ 15 „ 6 ,7

A n m e rk u n g e n : 1) Bei Dentingcr „Frechmükle" w ird nicht mehr aufgeführt.
2) Umfang der P farrei circa 18 Kilometer.
3) Wege vielfach schlecht und beschwerlich.
4) Die Ortschaften der P farrei gehören in  das Bezirksamt Pfaffenhofen und in  die politischen 

Gemeinden Fornbach, Geisenhausen und Eberstetten.

I .  P farrsch: F o rnbach , an der Straße und Eisenbahn von Pfaffenhofen nach 
Ingolstadt im  J lm th a l gelegen. Nächste Bahnstation und Post Pfaffenhofen, 
circa 2 Kilometer entfernt; Postbote von dort.

P farrk irche*). Erbauungsfrchr unbekannt; das Presbyterium 1876 stylge
recht restaurirt. S ty l gothisch. Geräumig. Baupslicht die Kircheustiftung. 
Spitzthurm m it 3 Glocken, rr) D ie  große, gegossen 1716. „ 4 v e  LIaria,, 
A ra tiu  plenrr, D om inus teorrw, stsnedietu tu tu m ulieristus." st) D ie  m itt
lere: 1405; von der Inschrift blcß „ - I r e "  leserlich, o) D ie  kleinste: „1689. 
Lunotus 1)sn8, Lunotus 1 'o rtis , Lunotus Im m o rtu lis ! Llisortzio uob is !" 
A u f kleinen Schildchen: „ IN  Vecstum ourc» kuctrrm esr." „1 1 1 8 ."  „ t llu r iu ."  
Unten: „11 . . . Imrrstsestsr Doss Lliost Huostro Döcnbuost 1689." „8un6 tu  
N ur in  ora pro nostis!"

6ons. clust. Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 3 u lt. üx., 
1 u lt. port. 88. 11. 6m . bei der Kirche m it 088mrr in  der Vorhalle der 
Kirche. Orgel m it 8 Reg. W echse lgo ttesd iens t, so daß jeden 3. Sonntag 
der Pfarrgottesdienst in der F ilia le  Frickendorf gehalten w ird ; sonst immer in  
der Pfarrkirche. Concurs am Sonntag nach dem Skapulierfeste. Ewige A n
betung am 10. Ja n . Sept.-Ablässe am 1. Sonntag in  der Fasten, 6. Sonntag 
nach Ostern und am Feste des h l. Apostels Bartholomäus. Aushilfe ist zu 
leisten a) im Beichtstuhl und am Altare in  Affalterbach am 3. Sonntag nach 
Pfingsten und in  Attenhofen (beide in  der Diöcese Augsburg) am Feste des 
h l. Sebastian; st) Aushilfe im Beichtstühle in  Geisenhausen (Regensburger 
Diöcese) am Feste M a riä  Namen; in  Heimpertshofen, der P farre i Äffalterbach 
muß der P farrer von Fornbach nach altem Herkommen am Feste des hl. 
Stephanus die Frühmesse lesen. Außerordentliche Andachten: im  Advent 
Rorate nach Angabe; an den Fastensonntagen Kreuzweg, an den gewöhnlichen 
Sonntagen und ebenso an den Samstagen Abends Rosenkranz, fre iw illig  und 
herkömmlich. Außerordentliche Bittgänge nicht üblich. —  S t i f t u n g e n :  15 J a h r
tage m it V ig il  und Requiem, 7 Jahrtage m it Requiem, 36 Jahrmessen.

*) Unter den alten Grabsteinen der Kirche ist folgender hervorzuheben:
rt.nno D om in i 1565 den 17. Tag Februar« starb der Edl vnd vest Hans von Seyboltstorf 
zu Schenkenau vnd nei pnrkhstall vnd Fernbach seines alters 56 Ja r. Anno 1545 den 
28. September starb die Edl vnd tugendhafte Fraw Elisabth ain geborne Khainin. 1543 
den 24 Augnsti starb die Edl vnd tugendh affte Fraw Dorothea ain geborne v. Emerlthofen. a-nno 
1b . . den . . tag starb die Edl vnd tngendhafste Fraw Effrosina eine geborne von Danff- 
kirchen, all drei sein Ehelichen Hausfrauen denen allen Gott genad. Außerdem haben hier 
Denksteine die Pfarrherrn Valentin Reitmayr, P 1743 und Dominicas Winterholler, -f 1772.
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B ru d e rs c h a fte n : n ) Bruderschaft des Skapulieres vom Berge Carmel. 
O berh irtl. Consens vom 11. A p ril 1726, Errichtungs-Instrument vom 15. O ct. 
1727. k o e ilio n ii. Hauptfest Skapuliersonntag m it großem Concurs, Predigt, 
Hochamt, Procession m it den 4 Evangelien. Jeden 3. Sonntag im M onat 
Nachmittags P redigt, Procession und Segen. Am Montag nach dem Haupt
feste Jahrtag m it V ig il,  Requiem, Libera und Gedenken. —  Vermögen der 
Bruderschaft circa 1800 47.

d) Erzbruderschaft der christl. M ü tte r, errichtet am 10. Febr. 1879. Haupt
fest das Fest der unbefleckten Empfängnis; M a riä . Monatlich Vereinsversamm
lung m it Nachmittagsvortrag, Litanei und Vereinsgebeten.

Den Meßnerdienst versieht der Lehrer m it einem Gehilfen, den Cantordienst 
der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: 
rr) rent.: 13282 47. 28 ^ . ,  nichtrent.: 30698 47. 23

I I .  Nckenkirchr: I n  S tre itdorf befindet sich eine schöne Capelle, 1869 nach einem 
Plane des geistl. Rathes D r. S igha rt im  gothischen S ty le  erbaut, m it 1 u lt. 
Thurm  und Glocke. S ie  dient den Dorfbewohnern zur gemeinsamen Abbetung 
von Rosenkranz und Kreuzweg. D ie  Capelle w ird unterhalten von ihrem 
Erbauer Emmeram Rostmaier, Schreiberbauer und dessen Nachkommen.

I I I .  F ilia lk irch e : F ric k e n d o rf, an der Straße von Förnbach nach Schweitenkirchen 
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l:  Chor gothisch, Schiff m it Flach
decke. Geräumig. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 2 Glocken, 
die eine gegossen 1863 von Oberascher in  Reichmhall, die andere von Johann 
Straßer in  München 1880. Ocms clnl>. Patrocinium am 19. J u l i ,  Fest der 
h l. M argarita . 3 u lt. tix . 6m . m it Ossrmr. an der Südseite der Kirche. 
Orgel nicht vorhanden. P fa rrg o tte s d ie n s t jeden 3. Sonntag, durch den 
P farrer von Förnbach zu halten. —  S t i f tu n g e n :  3 Iahrtage m it V ig il  und 
Requiem, 2 Jahrmessen. —  Meßner ein G ütler des Ortes. —  Vermögen der 
Kirche: u) rent.: 3705 4 /. 73 H ., ü ) nichtrent.: 2755 47. 79

IV . Pfarrvcrhültttisse: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 2222 47. 42 
Lasten: 268 47. 49 /^ .;  Reinertrag: 1953 47. 93 Onuskapital nicht vor
handen, dagegen muß der Pfründebesitzer gegenwärtig zum Baufond fü r den 
Neubau der Oekonomiegebäude, welcher z. Z . circa 11000 4 /. beträgt, jährlich 
150 47. zahlen. W iddum: 14 lm 77 rr 74 qm --- 43 Tagw. 37 Dezim. 
Aecker, 2 Im 49 u 7 qm —- 7 Tagw. 31 Dezim. Wiesen. Durchschnittsboni- 
tätsnummcr: 9. Aus dem kgl. Forste Ilm m ünster erhält der P farrer von 
Förnbach jährlich unentgeltlich 12 Klafter Holz.

P f a r r h a u s :  Erbauungsjahr unbekannt, unpraktisch eingetheilt, zu ebener 
Erde sehr feucht; dürfte neu gebaut werden. Oekonomiegebäude z. Z . abge
brochen und zum Neubau ein Fond gegründet, s. oben. Baupslicht der Pfründebesitzer.

Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1666, Trauungsbuch 1762, Sterbe
buch 1688.

B e i der P farre i besteht ein Frühmeßbeneficium, die missu perpötam II.
V. ö lurm e in  Vürnkmel,, gestiftet im I .  1410 am Donnerstag nach S t .  Urban 
von der Pfarrgemeinde Förnbach. ConfirmationSdatum unbekannt. Besetzungsrecht: 
G ra f von Törring-Jettenbach in  Guttenzell. Wöchentlich 4 Obligatmessen, fü r 
den gegenwärtigen Pfründebesitzer vom hochw. Ordinariate unterm 1 M a i 1879 
auf 2 reducirt. Einnahmen: 580 47. 99 Lasten: 37 47. 11 /H.; Rein
ertrag: 543 47. 88 .H. Grundbesitz: 2 kn 67 n 81 qm —  7 Tagw. 86 Dez. 
Wiesen, 2 Im 49 n 7 qm ----- 7 Tagw. 31 Dez. Aecker. B o n itä t: 11. D er 
Beneficiat erhält aus dem kgl. Forste Ilm m ünster jährlich unentgeltlich 8 Klafter
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weiches Holz. Beneficialhaus a lt, in  mittelmäßigem Zustand. Baupflicht die 
Gemeinde Fornbach.

V . KchiilverlM tnisse: 1 Schule in  Fornbach m it 1 Lehrer, circa 70 Werktags
und 25 Feiertagsschülern. D as Schulhaus erbaut 186?. D ie  Kinder von 
Thalhof, Kleinarshausen, A lt-  und Neukasloh besuchen die Schule in  Geisen
hausen, die Kinder von Frielendorf die Schule in Schweitenkirchen.

Kleine Notizen. F o rn b a ch , uä t6 i'in M 6 ,2 ) lesen w ir  schon verzeichnet um das 
I .  950 im Traditiönsbuch des S tiftes  Münchsmünster. D o rt werden nämlich 
die Eigenlaute aufgezählt, die das genannte Kloster zu Fornbach besaß. 
( ^ .  Xug'oi, notitircs, oriAmos Oomus IZoicms ü lnstruntos 1804. p. 21 .) 
I n  den Urkunden von Freising und Weihenstephan kommen im X ! ! .  Jahrh. 
Edle von Vorinpspub und Voi'Aenpueü wiederholt als Zeugen vor. (N oioüol- 
I>66k , bist. kb'isinA'. I. 2. X . 1317. 1334. Non. Loio. IX . 392. 435.)

Später finden w ir  den O r t  bei einer S tiftung  zu München erwähnt. 
Haug der Meister, Burger zu Pfaffenhofen gibt zu Lichtmeß 1393 12 Schilling 
Ewiggeld aus seinem Haus zu Pfaffenhofen und aus 2 Tagwerk Wieswats, 
„die gelegen sind bei dem Steg, do man ober die I l m  get gen Berenbach" zum 
S t.  Thomaöaltar bei 11. L. Frauen zu München. (Ä o n . Ilo io . X X . 65.) 
W ie schon bemerkt, ist die P farre i Nergenbach in der M atrike l des Bischofs 
Conrad I I I .  vom I .  1315 m it 2 F ilia len (Frielendorf und Paunzhausen) auf
geführt. Den ersten bekannten P farrer entnehmen w ir  einem Auszuge der 
Stiftungsurkunde des Beneficiums dortselbst vom I .  1 4 1 0 /'^ ) nämlich Ulrich 
von W ah l, der sich „thumbherr zu Freising vnd pfahrrer zu Fornbach" nennt. 
E iner seiner Nachfolger, Oeorius lieolesiuo puroeüm lis in Vorenimoü rootor 
war im I .  1430 bei der S tiftu n g  der Reichher'schen Messe zu München an
wesend. (N on. Uoio. X X . 252.) E in  Beneficiat kommt erst im I .  1524 vor 
in  der Person des Christoph Schuestl.

Während des 30jährigcn Krieges muß Fornbach schwer gelitten haben; es 
ergibt sich das aus einem Bericht vom 5. J u l i  1646, demzufolge das Bene
ficialhaus dieses Ortes in  Asche gelegt und das Einkommen des Beneficiaten 
durch den schwedischen Feind übel ru in ir t worden ist. (O rd . Arch.) Noch im 
vorigen Jahrhundert hatte die Pfarrkirche zu Fornbach 4 F ilia len : Frielendorf, 
Paunzhausen, Johanneck und Kleinareshausen; letzteres Filialkirchlein m it dem 
T ite l des hl. Johannes d. T . wurde erst in der SäcularisationSzeit demolirt.

I n  Bezug auf die Verleihung der P farre i bemerkt P farrer O ttm ar Neu- 
paur im I .  1619: „Erstlichen gehört daS lehen unwidersprcchlich I h r  fürst
lichen Gnaden, Orckiimrio zu Freising. Possessio gibt Herr HannS Heinrich von 
Gumpperch als hoffmarkhü Herr zu Förinpach." I m  X V IIH  Jahrh , war 
Fornbach eine Tvrring-Jettenbach'sche Hofmark.

I n  der Schmid'schen M atrike l vom I .  1740 liest man über diese P farre i: 
In  u ito rn is  mousibus 60 pruösom utiouo Lor. Illoo t. Ilnv. et cie lib s ra  c.ollu- 
tione H xisoopi I^risiuZensis.

") Freudensprung: Bach m it vo rlio n  oder Forellen.
"*)  Unterm 17. M ärz 1514 schreib: der Generalvicar von Freising, Arsacius Prunner an den 

Edlen Sero. von Seiboltsiorf: „Es haben m ir disc tag die vörupncher ainen stiffbricss vnud 
darauff ervolgte Bischofsliche consirmacion die frucmes; nusf vnscr liebn fraiven A lta r dasclbs 
zu vornpach antresfendt fürgebracht daraus; sich nun besucht, das vor hundert vnd 34 Ja rn  
gedachte frucines;. . . gestisst und die fnrioeisnng oder jus prcsentaudi iveillcudt Herrn Heinrich 
Preisingcr, Seinen Erben vnd Nachthomen vorbehalten worden ist." O rig ina l im crzb. 
Ord. Ärch. (ES hatte damals der Pfarrer Eajpnr von Schrobcnhausen nominell dieses 
Bencsicinm inne.)
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Ueber Fornbach handeln: Deutinger's alt. M a tr. §§. 288, 398, 476 und 
683; Oberb. Arch. V I I I .  366, X X V . 416.

F r ic k e n d o rf, fr io o b in d o rl,*  w ird um das I .  915 unter jenen Orten auf
geführt, die durch Herzog A rn u lf dem Kloster Tegernsee entrissen wurden. 
jFreyberg, Gesch. von Tegernsee, S . 24.) Werinheri von Friccknndorf t r it t  
um das I .  1095 auf, im  Gefolge des O tto  von Skiran (Scheyern) bei einer 
Schenkung desselben an das Kloster Weihenstephan. (Vlou. Lo ie . IX .  375.) 
D ie  Einkünfte dieser Kirche (auch Flickendorff genannt) standen im  vorigen 
Jahrh , unter Verwaltung des Herrschaftsinhabers und des Pfarrers von 
Wolnzach.

Arshausen erscheint um 825 als u n s lm re sü n s ir.^ ) (U s io lis lbsok , bist. 
Ir is . I .  2. X r . 574.)

3. Gerolsbach.
Organisirte P farrei m it 970 Seelen in 150 Häusern.

Gerolsbach, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, I-
345 S. 70 H. — Kil.

Aichmühl, E. . . . 6 1 1 „
Bergern, E................ 12 „ 1 „ 1 „
Biberg, W................. 7 2 „ 4 „
Bockhof, G................. 10 1 3 „
Brausch, E................ 7 1 4 „
Breitsammet, E. . . 11 1 3 „
Dnrchschlacht, E. . . 10 1 4 „
Eggern, W................ 20 2 1 „
isrilluit mit Gcrenz- 

hausen, D., Flk. . 50 8 2
Felm, E:..................... 10 1 2 „
Finkeuzell, E. . . . 12 1 „ 2 „
Förstern, E. . . . 9 „ 1 „ 1 „
Friedlhof, E. . . . 8 „ 1 „ 2 „
Fürbas, E................. 12 1 „ 1
Gmaind, E. . . . 6 1 3 „
Groben, D ................ 50 8 5 „
Grostpalmberg, E. 10 1 3 „
Grub, E.................... 8 1 2 „
Hof, E....................... 8 „ 1 3 „
Hudlhub, E. . . . 9 „ 1 „ 4 „
Hüll, E...................... 12 1 3 „

Kleinhub, E. . . . . 12 S. 1 H. 2 Kil.
Kleinpalmberg, E. . . 8 „ 1 „ 3 „
Kohlpadt, z. H. . . . 18 „ 5 „ 1 „
Kreit, E.................... . 10 1 3
Lnbersbcrg, D. . . . 30 6 2 „
Lichthausen, D. . . . 30 „ 6 „ 4 „
MamertShansen, E. . 8 „ 1 „ 5 „
Oberiueng, W. . . . 15 „ 2 „ 4 - „
Riedern, E. . . . . 14 „ 1 1
Sachenbach, E. . . . 14 1 „ 4 „
Sappenbcrg, E. . . . 10 1 „ 3 „
Sanlbach, K .. . . . 9 „ 1 „ 3 „
Schachen, W. . . . . 7 „ 2 „ 4 „
Schartling, E. . . . 13 „ 1 „ 3 „
Schleichern, W. . . . 17 2 „ 1 „
Siebenaich, E. . . . 15 1 1 „
Sommcrsberq, E. . . 21 „ 2 „ 3 „
Stockhansen, W. . 23 2 1 „
^hall, E................. . 21 2 „ 4 „
Untermeng, E. . . . 12 1 5 „
Unterkorbani, E. . 3 1 4 „
Weichslbaum, E. . . 14 1 4 „
Zaderhof, E. . . . 12 1 „ 1 „

Anm erknngen: I )  Bei Deutinger „Fürholz" und „Siegern" werden nicht mehr aufgeführt; neu 
erscheint Unterkorbani.

2) Fm Pfnrrbczirk befinden sich 3 protestantische Familien, nach Kemoden zugehörig.
3) Umfang der Pfarrei circa 20 Kilometer.
1) Wege gnt.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Schrobenhansen nnd (nur Biberg) 

Pfaffenhofen, und in die politischen Gemeinden Gerolsbach, Strobenried, Singenbach, Alber
zell und Winden.

6) Die Ortschaft Klingcnbach wurde unterm 12. M ai 1865 nach Enrenbach eingepfarrt.

*) Dorf des Friccho. Försteinann 1. 119. Uebrigens kann auch Frigga, Freya zu Grunde 
liegen. Vgl. Gotthards Ortsnamen S. 1. Bei Meichelbeck I., 2. Nr. 1250 kommt uni 
das I .  1090 die Form Irielianüork vor.
Die Häuser der Ansher. Förstemann I-, 108.
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I. P farrsiiz : G e r o ls b a c h , am Gerolsbach oder der kleinen I l m  und an der 
S traß e  von Jetzendorf nach Schrobenhausen tief im Thale gelegen. Nächste 
Bahnstationen Pfaffenhofen und Schrobenhausen, je 11 Kilometer entfernt. 
Nächste Post Schrobenhausen.

Psairlm che. Erbauungsjahr unbekannt, 1740 erweitert und restaurirt; 
nach dem B rande 1847— 1849 neuerbaut. Rundbogenstyl, mit verziertem
Dachstuhl ohne Gewölbe. S e h r  geräumig. Baupflicht das S ta a ts ä ra r . Acht
eckiger Spitzthurm  m it 3 Glocken, gegossen in Ingolstad t 1848. Consecrirt am 
3. J u l i  1849 durch Erzbischof K arl August von Neisach. Patrocin ium  am Feste 
deö hl. Andreas. 3 u lt. kix. 8 s . L . 6 m . bei der Pfarrkirche m it O ssuar. 
O rgel m it 12 Reg. P f a r r g o t t e s d i e n s t  an allen S o n n - und Festtagen. 
Concurs am Patrocinium . Ewige Anbetung am 21. M ärz. Ablässe: am 
P atroc in ium , am Feste der hl. A nna, resp. S on n tag  darnach, am Feste des 
hl. Benedikt und am Feste Christi H im m elfahrt u<1 8 . 8 u iv u tv rsm . Aushilfe 
ist zu leisten in Singenbach am Feste des hl. Sebastian. Außerordentliche An
dachten: R orate nach Angabe, Fastenpredigten m it Kreuzweg, an den Sam stagen 
und Sonntagen  des J a h re s  Rosenkranz, freiwillig. Außer den gewöhnlichen 
B ittgängen ist am Freitag nach Christi H im m elfah rt Felderumgang m it den 
4  Evangelien und Segen m it dem Kreuzpartikel. —  S t i f t u n g e n :  25 Jah rtag e  
m it V ig il, Requiem und Libera; 12 Ja h rta g e  m it Requiem ohne V igil; 
64  gestiftete Messen, darunter 36 Jahrm essen, welche am 19. O ct. 1877 auf 
18 reducirt und u n irt wurden; außerdem gestiftet 4  B ruderschafts-Q uatem per- 
seelengottesdieuste m it V ig il, Requiem, Gedenken und Libera.

B r u d e r s c h a f t  besteht keine mehr. B is  zur Säcularisation  1803 bestand 
hier die Allerseelenbruderschaft, von welcher noch die 4  Quatempergottesdienste 
zu halten sind. —  D a s  Vermögen der Bruderschaft blieb bei der Pfarrkirche 
und beträgt jetzt 620 0  37.

M eßner und C antor ist der Lehrer von Gerolsbach. Eigenes M eßner
haus nicht vorhanden. — Vermögen der Kirche: u) ren t.: 18295 47., b ) nicht- 
ren t.: 6305  47.

II. N ekenkirchr: Capelle rrck s. 8u lvu to r6m  oder H e r r g o t t s - R u h , an der 
S traß e  nach Schrobenhausen auf einer Anhöhe gelegen, W allfahrt; von dem 
W irth  M . Geiger circa 1740  erbaut, zuletzt im I .  1880  aus M itte ln  der 
Pfarrkirche, welche die am W allfahrtsorte anfallenden O pfer bezieht, restaurirt. 
S ty l :  Renaissance. Baupflicht die Pfarrkirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken, 
Welche die Jah rzah len  1292 und 1294  tragen sollen. Benedicirt 1745. P a tro n : 
8 s . 8 u lvu to r. 1 u lt. po rt. G o t te s d ie n s te :  Monatmessen nach Angabe.

III. F ilia lk irch e : E is e n h u t  bei G e re n z h a u s e n , an der S tra ß e  nach Pfaffenhofen 
gelegen, circa 1 400  von einem in Pfaffenhofen privatisirenden Eisenhuter erbaut. 
1720  verlängert und restaurirt. Verlängerte Rotunde. Kuppelthurm m it 2 
konischen Glocken ohne Jah rzah l; rom an. Inschrift: „4 . öl. 6 ." ,  das übrige 
unleserlich. Patrocin ium : Fest der hl. M agdalena (früher Allerheiligen).
3 u lt. po rt. G o t te s d ie n s te :  Wochen-Stiftmessen durch den Benesiciaten; am 
W eihnachtsmorgen Früham t durch den P fa rre r von Gerolsbach. Am M arkustag 
und am M ontag der Bittwoche B ittgang  hieher m it Gottesdienst. S t i f t u n g e n :  
52  Wochenmessen, gestiftet 1864  durch Georg S ta rin g e r , B au er in Gerenz
hausen (jetzt Zustiftung zum Beneficium ); 4 herkömmliche Quatempermessen 
wurden 1772  reducirt in der Weise, daß nunmehr der P fa rre r dafür am W eih
nachtsmorgen das F rüham t zu halten hat. —  M eßner ein O rtsangehöriger. —  
Vermögen der Kirche: u) ren t.: 2475 4 7 , 1>) nichtrent.: 1940 47. I n  der 
Ortschaft Sachenbach befindet sich seit 1834  eine benedicirte Capelle m it 1 A ltar
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und 1 Glocke; daselbst ist jährlich am Kirchweihdienstag eine Jahresmesse. D ie  
Capelle ist Eigenthum des Bauers zu Sachenbach.

IV. PfarrverhüllMsse: Präs. Se. M .  der König. Fassiou: Einnahmen: 1541 4 /.
69 ^ . ;  Lasten: 568 4 V 88 -H.; Reinertrag: 972 4 /. 81 W iddum: 
92 n 34 czm — 2 Tagw. 71 Dezim. Wiesen; 10 Iin 54 rr 55 ym —  30 Tagw. 
95 Dezim. Holz. B on itä t: 8. Pfarrhaus, erbaut 1755 durch P farrer T ra u t
mann, sehr geräumig, unpassend, sehr feucht und ungesund, das Mauerwerk 
durch die Feuchtigkeit beschädigt, sehr baufällig. Baupslicht der S taat. H ilfs 
priester: Früher ein Coadjutor; seit S tiftung  des Beueficiums w ird die 
Coadjutorie provisorio  inoclo durch den Beneficiaten versehen. Beginn der 
M atrike ln : 1673.

I n  Gerolsbach besteht seit 8. M a i 1866 ein Jncuratbeneficium, gestiftet 
von der Gemeinde Gerolsbach, durch eine Zustiftung von 52 Wochenmessen 
aufgebessert durch den Bauer S taringer in  Gerenzhausen. C onfirm irt am 
8. M a i 1866. Besetzungsrecht Se. Exc. der H r. Erzbischof von München-Frei- 
sing. Obligatmessen: an allen Sonntagen des Jahres die Frühmesse in  Gerols
bach, 52 Wochenmessen in Eisenhut, in summn 104 Obligatmessen. Außerdem 
hat der Beneficiat an Sonntagen die Frühlehre zu halten. Einnahmen: 
853 4 /. 45 H .;  Lasten: 65 4V. 14 H . ;  Reinertrag: 788 4/. 31 .4 . Bene- 
ficialhaus m it einem kleinen Wurzgarten, neugebaut von der Gemeinde Gerols
bach, welche auch die Hauptbaulast träg t; fü r Wendung der kleinen Baufälle 
werden die Zinsen des Baukanon verwendet. D as Veneficium ist fundirt 
m it 9871 fl. 24 kr., die Zustiftung in  Eiseuhut m it 2575 fl. (Schematismus 
von 1866, S . 258.)

V . ZchulvcrlM tuisso: 1 Schule in  Gerolsbach m it 2 Lehrern, 130 Werktags- und
70 Feiertagsschülern. SchulhauS in Gerolsbach neugebaut 1878. Kinder der 
P farre i besuchen die Schule in  Strobenried (der Augsburgerdiöcese); aus der 
P farre i Hirschenhausen besuchen Kinder die Schule in  Gerolsbach.

Mission wurde vom 17.-—25. M ärz 1878 durch Uk. Capuziuer abgehalten.

K leine Notizen. Gero lsbach ,  a ll Z,'sroit68>nrüichch stand wie Fornbach schon früh 
m it dem Beuedictinerstifte Münchsmünster in  näherer Beziehung, insoferne um 
das I .  950 eine Anzahl Höriger „a ll g-oroltossmlii" verzeichnet werden, die 
jenem Kloster zu eigen waren. (XriA'ösi notitiao, onKius» vo m . Uoio. illa s tr. 
p. 20.) Um das I .  994 überläßt Bischof Gottschalk von Freisiug dem Grafen 
O tto  von Scheyern eine C u rtis , genannt M 'o lte s p n o li, —  gegen tirolische 
Besitzungen — auf Lebenszeit, (ölcüoüslbövü, Inst. U risinA. I. 2. X . 1153.)

Mehrere Historiker, denen auch G ra f Hundt beizupflichten scheint, berichten, 
eö habe zu Gerolsbach auf kurze Zeit ein Augustinerkloster bestanden, nämlich 
jene eeewKÜr dorlm o liensis, welche zur Ze it ihres Propstes Uaro von Papst 
Junocenz ! ! i .  am 11. M ärz 1141 bestätigt wurde. D as Doeument findet sich 
unter den Urkunden von Jndcrsdorf. (U oo . Ilo io. X . 236.) Diese Annahme 
leidet jedoch an bedeutenden Schwierigkeiten. ^ )

Gewiß ist nur, daß Gerolsbach eine (weltliche) Propstei oder ein Propst
gericht des Domcapitels zu Freising war. H iltp rann t von Kammer bekennt am

" )  Bei dem Bache des G.erolt. Vgl. Förstemann, Ortsnamen S . 206.
**) Das Auffallendste ist. das; der Papst dieses S tift, ivoh! eine F ilia le  von Jndcrsdorf. bestätigt 

ans Bitten des Bischofs Heinrich von Regensburg, während doch Gerolsbach dem Dom- 
capitel zu Freising gehörte. W ar vielleicht einmal m it Gcrabach, einer Filialkirche von Hof- 
kirchen, B isihnm s Rcgensburg, ein Klösterlei» der Augustiner ('Horchern: verbunden?



P fa r re i:  1. Hirschenhausen. 49

2. Febr. 1348 die Propstei zu Gerolsbach vom Domcapitel zu Freising erhalten 
zu haben. (Löss. lioio . V i l l .  127 .) D ie  Herzoge von B ayern  pflegten dem 
genannten Domcapitel einen Propstrichtcr für Gerolsbach zu präsentiren, und 
ließen durch denselben, wie es scheint, ihre S teuern  und Bogteigefälle erheben. 
(V gl. O berb. Arch. IX . 4 4 1 .)  I n  späteren Jah rhunderten  ist die Benennung: 
Domcapitel Freisingische Hofmark Gerolsbach üblich.

Einen P fa rrhe rrn  dieses O rte s  nennt uns ein Regest vom 20. M ärz 1377, 
unter welchem D atu m  Jo h an n e s  Reichel von Nom aus durch Entscheidung der 
R o ta  die P farre i Gerolsbach erhielt: t'rustru  o bn iten tö  O apitulo  Outlmclruli. 
Uebrigens resignirte Jo h a n n  Reichel im I .  1408 seine Pfründe in  die Hände 
des Capitels. (Acten des erzb. O rd .)

E in  späterer P fa rre r oder vielmehr V icar, Jo h an n e s  Dachauer, gest. 1476, 
vermachte dem Kloster JnderSdorf ein lilm r se iin on nm  cle tem p o iö  öt Lrnr- 
otcirum auf Pergam ent geschrieben und außerdem ein gutes Pferd. (Oberb. 
Arch. X X V . 2 0 .)

I m  I .  1740  wurde die Pfarrkirche zu Gerolsbach erweitert und zu die
sem Behufe verwendete m an , wie eine T radition  besagt, die letzten Reste der 
B u rg  Geroldseck, welche hier schon in sehr früher Zeit erbaut worden w ar. 
B ei der Säcu larisation  zog die hiesige Propstei der S ta a t  ein.

D ie  P farrei Gerolsbach, bisher vom Domcapitel zu Freistng verliehen, 
wurde nach Veräußerung des W iddums organisirt. Anton G riesm ayr (1809  
bis 1814) w ar der erste von S r .  M . d. König präsentirte P farrer.

M an  sehe über Gerolsbach: D eu tinger's  ält. M a t r . ,  §§. 2 71 , 380 , 488 
und 6 83 ; U n n . Iloic. X X X V I r>) 178 , d )  5 2 5 ; O berb. Arch. X X V I. 62. 
I n  der von Heckenstaller'schen S am m lung  des erzb. O rd . finden sich nicht 
weniger a ls 18 Bände Acten über Gerolsbach.

G e r e n z h a u s e n , X e rm n u tö s lin s irJ )  wird unter Bischof Atto (7 8 1 — 8 10), 
soweit dasselbe Eigenthum des R ihperht w ar, zum Dome in Freising gcschcnit. 
(chlöioüölbeolc, b ist. Vrisinss. I . 2. 2 07 .)

Am S t .  M artin s tag  1416 stiften Ulrich Weiß und die Nachbauern zn 
Gerolsbach eine ewige Wochenmesse am Mittwoch in  dem Gotteshause zu 
„Gerltzhawsen": dafür gibt man einem P farre r daselbst jährlich 1 K. M ünchn. 
Pfennig auf S t .  M ichaelstag von der G ilt zu Hellerzell. (Abschr. im erzb. O rd .)

Auf dem westlichen Dachreiter der Kirche zu Gerenzhanseu oder vielmehr 
zu Eisenhut ist der eiserne H u t a ls Wahrzeichen des E rbau ers*) **) noch sichtbar. 
E s  sollen sich daselbst früher Eremiten befunden haben.

D er W eiler B iberg kommt schon um das I .  1060  a ls  iiiyn re  vor. 
(U ö ioüelhöoü , Inst. Xrisinss. I .  2. X r. 1237 .)

4 .  H irschenhansen .
P farre i m it 227  Seelen  in 55  Häusern.

H irschenhausen, D ., P f.-K ., P f . - S . ,  >h
141 S .  33 H . —  K it. 

B adertsh ausen , D . . 17 „ 12 „ 1 .. „

G rubhof, E . . . . 
Hickcrn, E . . . . 
Schachach, D . . , .

7 S . I .5. 2 Kn 
10 I „  2 „ 

32 „  8 „  1 „

*) D ie  H äuser des L o r m n n t .  Förstem ann  l .  1 8 i .
N»S dem Geschlechte desselben ist u n s  bekannt Leonhard Gyseuhuet, gen. der P r e u ,  B u rg e r  
;n  Pfassenhofcu, Ik>20 urkundl. vorkom m end. O berb. Arch. X X V I I .  :!>!>.

Westerinckyc'v: DisiiesonBcsJiiBbung. IN. 4
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A n m e rtu u g e in  1) Grubhof w ird bei Dcutinger nicht aufgeführt.
2) Im  Pfnrrbezirk sind 2 protestantische Familien, zuin V icaria t Kemoden zugehörig.
8) Umfang der P farre i 12 Kilometer.
-1) Lrlege schlecht, hügelig.
ö) T ie  Ortschaften der P farrei gehören in  das Bezirksamt Schrobenhansen und in die politischen 

Gemeinden Hirschenhansen, Alberzell und Gerolsbach.
6) Unterm 0. September 1874 wurde ein Anwesen nach Jetzendorf ansgepfarrt.

I.  P farrsch: H irschenhausen, an der Straße von Jetzendorf nach Alberzell, ein
sam gelegen. Nächste Bahnstation Petershausen, 7 Kilometer entfernt; nächste 
Post Jetzendorf, 3 Kilometer entfernt; Postbote von dort.

Psnn'liirche. Erbaut 1856, restaurirt 1878. S ty l  gothisch, Flachdecke. 
Geräumigkeit zureichend. Baupfticht der Cultuszehentbaufond. Spitzthurm m it
3 Glocken. Consecrirt am 26. October 1858. Patrocinium am Feste M a riä
Heimsuchung (2 . J u l i) .  1 a lt. tix ., 2 u lt. port. 8s. L .  Om. bei der P fa rr
kirche. Kleine Orgel. P fa r rg o tte s d ie n s t immer in  der Pfarrkirche. Concnrs 
am Patroeinium. Ewige Anbetung am 14. December. Aushilfe ist zu leisten 
in  Hilgertshausen am Scapulierseste, Allerseelensonntag und Stephaniseste, in  
Jetzendorf am Feste M a riä  Geburt. Außerordentliche Andachten: Rorate nach 
Angabe, 1 gestiftet; Oelbcrgandacht herkömmlich, Rosenkränze fre iw illig . —  
S t i f t u n g e n :  24 Jahrtage m it Requiem ohne V ig i l,  8 Jahrmessen. —  Den 
Meßnerdienst versieht z. Z . ein früherer Klausner, den Cantordienst ein aus
wärtiger Organist. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. — - Vermögen der 
Kirche: u ) rcnt.: 7668 47  59 t>) nichtrent.: 16528 4 /. 26

H . p fa rrve rlM tiils se : Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 1624 47. 16 ^ . ;  
vasten: 161 47. 59 Reinertrag: 1462 47. 57 W iddum: 24 da, 80 a
4 cqm —  73 Tagw. 8 Dezim. Aecker; 5 ü n , 62 u 54 ym  —  16 Tagw. 
51 Dezim. Wiesen; 4 Im , 60 u 67 cqm ----- 13 Tagw. 52 Dezim. Holz. 
Durchschnittsbonitätsnummer: 7. Pfarrhaus, erbaut 1834, geräumig, in  gutem 
Zustand, Hell und trocken. Oekonomiegebäude a lt und schlecht. D as P fa rr- 
widdum war ehemals ein Oekonomiehof der Gntsherrschaft Jetzendorf. B a n 
pflicht bei beiden der Pfründebesitzer.

Beginn der Matrikelbücher 1680.

I I I .  SchnlverlM lnisse: I m  Pfarrbezirk befindet sich keine Schule. D ie  Kinder 
" von Hirschenhansen und Badertshausen besuchen die Schule in  Hilgertshausen, 

die von Schachach die Schule in  Gerolsbach, die von Hickern die Schule in 
Alberzell und die von Grubhof die Schule in  Jetzendorf.

K leine Kothen. H irschenhansen , üsrisv iuäoünsu ,^) w ird  um das I .  1000 von 
der edlen Frau Perachsvint, soweit es ih r Eigenthum w ar, nämlich m it einer 
grundbcsitzenden zehentberechtigten Kirche, m it Höfen, Aeckern, Wiesen und 
hörigen Leuten zum Dome in Freising geschenkt. (N e ia lw lbse lr, b ist. tr is in§ . 
1. 2. X r. 1133.) Wahrscheinlich ist dieser O r t ,  durch einen Schreibfehler ver
derbt, jenes Xerveäösüusu, welches circa 915 Herzog A rn u lf aus tegernseeischcm 
Besitze an sich zog. Freyberg, Gesch. von Tegernsee, S . 24. Während der 
Ortsname noch mehr verunstaltet im  X IV .  Jahrh , als Kscssnlmusau erscheint, 
t r i t t  in  der M atrike l vom I .  1315 die ursprüngliche Form m it K ö r^vs iu s - 
ÜNN3LU noch einmal merkwürdig klar hervor. Einem Pfarrherrn dieses Ortes 
begegnen w ir  am frühesten in  einer Urkunde vom 2 l .  M ärz 1386, an welchem 
Tage zu Jndersdorf erscheint: Herr U lrich, ze den zeiten Pfarrer ze Hertzen- 
hawsen; einige Jahrzehnte später, im  I .  1431 w ird „Hirsenhawsen" als

I  Bei dem .Jause der HcriSwiud. Förstemmin I. «Mi.
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Dorfgericht, wie zu vermuthen, den Edlen von Kamer gehörig, bezeichnet. 
(Oberb. Arch. X X IV . 134. 229.)

I m  Laufe des X V I .  Jahrh , ging die Hofmark Hirschenhausen an die 
Edlen von Lösch zu Hilkertshausen über. E in  Schloß war daselbst nicht vor
handen. D er Priester Andreas Trauttenweiller, welchem Bischof Ernst von 
Freising nach dem Tode des Pfarrers Georg Hörmann am 4. Febr. 1579 die 
P farre i Hirschenhausen verliehen hatte, schreibt an das bischöfliche O rd inaria t 
über das Einkommen der Pfarrkirche: „D ie  Register hat W ilha lm  Losch, hoff- 
marckhsherr peihentig." Ueber den gleichen Punkt berichtet dessen Nachfolger 
Sebastian Graser im  I .  1619 „die zur P fa rr gehörigen Briesflichcn Urkhunden 
oder Salbücher betr. . . . würdt solliche der grundt- vnd Hoffmarchsherr 
^.nA'nstin Lesch zu Hilkhertzhausen haben." (Acten des erzb. O rd .) I m  I .  
1813 ging Hirschenhausen m it Hilkertshausen aus dem Eigenthnme der nun
mehrigen Grafen von Lösch in  den Besitz der Freiherrn von Freyberg-Eisen- 
berg über.

D as Pfarrgotteshaus betr. merkt die Schmid'sche M atrikel (1740) an: 
Leolesia pnrooüia lis vsterm  et rn in o L n s  struetnrns. Dieselbe mnß im 
Laufe der Ze it restaurirt worden sein; denn in  der Pfarrbeschreibung vom 
I .  1817 ist sie Wohl als klein, nach der alten A rt gebaut, unansehnlich und dunkel 
bezeichnet, aber von Baufälligkeit ist dort nichts erwähnt.

D ie  P farre i Hirschenhausen war 1524 cis l ik s ra  eoilntiono lu p iio o y i; 
1740 erscheint sie als Wechselpfarrei, was sie auch jetzt noch ist. Ans der 
Apianischeu Karte vom I .  1568 heißt der O r t  Herschhausen.

Ueber Hirschenhausen sehe man Deutinger's alt. M a tr. §§. 275, 386, 487 
und 683; Oberb. Arch. X X X I I I .  134; Wening, R oxo§r. Unvurinv I .  194.

6. Jetzendorf.
P farre i m it 792 Seelen in  143 Häusern.

Jetzendorf, D., Ps.-K., Pf.-S., Schule, -h Priel, D .................... 156 S. 29 H. 1 Kil.
.151 S. 65 H. — Kil. Puch, W................... 18 „ 1 „ 1 ,,

Vgg, D................... 78 „ 15 „ 2 Saxau, E.................. 8 „ 1 „ 2
Grünthal, E..  . . 6 „ 1 „ 1 Voglsang, E. . . . 3 „ 1- 1 ..
Happcrtshof, E. . . 10 „ 1 „ 1 Weiherhans, E. . . 5 „ 1 „
Kattenberg, E. . . 1 „ 1 „ 2 vollrrrsdorf, D., Flk.,-H 72 „ 15 „ 2 „
Kolmhof, E. . . . 17 „ 1 „ 1 Schernberg, W. . . 21 „ 0 3 „
Kremshof, W. . . 13 „ 2 „ 1 1 Halhof, E. . . . 0 „ 1 ,, 2 „
Lindhof, W. . . . 22 „ 4 „ 2

Anmerkungen: 1) Im  Psarrbczirk befindet sich l protestantische Familie, zum protestantische» 
Vicariat Kemoden zugehörig.

2s Umfang der Pfarrei circa 15 Kilometer.
1) Wege ziemlich gut.
i) Die Ortschaften der Pfarrei gehöre» in die Bezirksämter Pfaffenhofen, Schrobenhanse» und 

Dachau und in die politischen Gemeinden Jetzendorf, Volkersdorf, Hirschenhausen und 
Einhofen.

5) Eingcpfarrt wurden am 12. Ju li 1850 Happcrtshof und am 10. November 1873 Puch ans 
der Pfarrei Petershausen, ferner an: 0. September 1874 Kaltenberg nnS der Pfarrei 
Hirschenhausen.

I. p fa rrs itz : J e tz e n d o rf, an der Straße von Petcrshansen nach Aichach an der 
I l m  ziemlich einsam gelegen. Nächste Bahnstation PeterShauscn, 3,^ Kilom. 
entfernt. Post im O rte selbst.
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Pfarrkirche. J e tz e n d o r f /J  erbaut 1845, restaurirt 1868. S ty llos . 
Geräumigkeit zureicheud. Baupflicht die Kirche. Sattelthurm  m it 3 Glocken: 
u) die große: „suue tos oollri-ucko, to u itiu u  ispsilc», lü u ö iu  oluuclo. b'usu u 
l^rrureutio L ra u s  N o u a v iiii L II )0 0 6 X l1 I .  —  4"rau?, floseplr, k 're^Im rr von 
S trom er n u ll T m a lin , geborne G rä fin  von 6e iw üuu8sn ." 1>) D ie  m ittlere: 
„ibiöourrräus 1?rusp08 i tu 8 in  Lsua ibö re i. VVoilAUNK L tkK sr KD88 m ia li 
1582 ckur." o) D ie  kleinste: „X v o  N u iiu , K ratia planu, Oominu8 teaum, 
iaenscliotu tu. 1742 v u l lö r  in  München." Oou8. 1846. P atron : Johannes 
Bapt. und Johannes Ev. 1 a lt. tix ., 3 u lt. port. 88. R. 6m . I n  der 
Kirche G ru ft der adeligen Familie von Freyberg-Eisenberg. Orgel m it 6 Reg. 
P f a r r g o t t e s d i e n s t  an den Sonntagen im  Wechsel m it Volkersdorf und an 
den meisten Festtagen (ausgenommen Stephanifest, Ostermontag und Pfingst
montag.) Concurs am 15. August. Ewige Anbetung am 20. Dezember. 
Sept.-Ablässe an den Festen M a riä  Lichtmeß, M a riä  H immelfahrt und A ller
heiligen. Aushilfe ist zu leisten: 1) in  Petershausen am Sonntag nach S t.  
Sebastian, am Pfingstmontag und am Feste des hl. Laurentius; 2) nach H il 
gertshausen am Skapulierfeste und am Feste des h l. Stephanus; 3) nach 
Hirschenhausen am Feste M a r iä  Heimsuchung; 4 ) nach Kolbach am Feste M a riä  
Geburt und am Feste des h l. M a rtinus . Außerordentliche Andachten: im 
Advent Rorate nach Angabe; in  der Fasten 5Oelberge m it Nachmittagspredigt, 
gestiftet; jeden 1. Sonntag im  M onat Kreuzweg, fre iw illig ; vom 3. M a i bis 
15. September jeden Samstag Rosenkranz, fre iw illig ; im  M onat M a i wöchent
lich viermal Maiandacht, fre iw illig . Am 3. M a i B ittgang nach Scheyern m it 
geistl. Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  8 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 
davon 4 auch m it Lvbamt; 42 Jahrtage m it Requiem ohne V ig i l:  82 J a h r
messen und Beimessen bei den Seelenämtern.

B ru de rs ch a f t en :  1) Bruderschaft unserer lieben Frau von A ltö t t in g ;^ )  
oberhirtlicher Consens vom 16. Februar 1713; der Erzbruderschaft bei U. L. 
Frau in  München aggregirt am 28. November 1712. Hauptfeste: M a riä  
Lichtmeß und A la rm  H im m elfahrt; an den 4 Quatempersonntagen Gedenken, 
Tags darauf Requiem; am Tag nach M a riä  H imm elfahrt Requiem fü r alle 
verstorbenen M itg lieder; Monatmesse, gestiftet von der Familie Strom er. —  
Vermögen der Bruderschaft: 1800 117.

2) Herz-Mariä-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am 4. Sept. 1846; 
aggregirt Paris  8. Sept. 1846. Hauptfest am 2. Sonntag nach M a riä  
H immelfahrt. An den Monatsonntagen Vortrag und Gebete; jeden Samstag 
nach der Pfarrmesse Gebet; beim Ableben eines AlitgliedeS hl. Blesse.

*) Von den vielen schönen Grabsteinen dieser Pfarrkirche seien folgende erwähnt.
1. Nach Christ p u rt vicrzchnhundert vnd am vnd zwaintzig Äar des Nachmittags 

nach Ä le ri starb Gebhard von Camer ?w Münchdorf, dem Galt gcnad.
2. Anno 1572 den 27. September starb der edl vnd vest Seyfried von Z illnhart zn Jetzen

dorf vnd Afsing. Fiirstl. bayr. Rath vnd Pfleger zn Mehring. Dem Gott helf. Anno 
1559 den 18. M a r t i i starb die edel vnd tugendhaft Frau Scholastika von Z illnha rt aine 
geborne von Gnmpenberg, sein ehlich Hansfrau. Der Gott helf. Amen. Gs befinden 
sich hier auch Denksteine der P farrer M ath . K irm ayr, ch 1730, Joh. Mich. Plnbst, -j- 1786, 
Lor. Barth. K iß ling , P 1811 nnd S im . Thadd. Thiermayr, 7 1832, sowie mehrerer 
Beneficiaten.

**) Gin Verzeichnis; von 113 „Gnctthatcn", die hier auf Fürbitte der M utter Gottes gespendet 
wurden vom I .  1715, bestätigt von Johann Sigmund, Weihbischof von Frcising unter dem 
1 i. M a i 1716, sowie ein Bericht über wunderbare daselbst von 1718— 1719 erfolgte Heilungen 
liegt bei den Pfarracten. —  Diese Bruderschaft war von dem Gutsherrn Ferdinand Franz 
von Stromer im Vereitle mit P farrer Kyrmayr zn Jetzendorf errichtet worden; Brnderschafis- 
altnr nnd M arienbild  ist getreu den Driginatien zn Attötting nachgebildet.
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3) Verein der christlichen M ü lle r , errichtet am 20. September 1373, 
aggregirt Regensburg 17. Ocl. 1873.

Meßner und Cantor der Lehrer von Jetzendorf. —  Vermögen der Kirche: 
r>) reut.: 15311 3/. 36 I . ,  K) nichtrcnl.: 8337 3 /. 71 I .

I n  einem Rondell des hiesigen Schlosses befindet sich eine schone Capelle, 
in der alljährlich am 12. Ocl. (E inwcihnugslag) eine hl. Alcsse gelesen wird.

II . F ilia lk irch e : B o lk e rs d o r f ,  alte Pfarrkirche, an der Straße nach Aicbach und 
au der I lm  gelegen. Erbauungsjahr unbekannt; erweitert und restanrirl l<8 IS  
Zopfstyl, Presbyterium gothisch. Geräumigkeit nicht zureichend. Baupslicht die 
Kirche. Sattelthurm  m it 3 Glocken, gegossen 1877 von Ulrich Kortlcr in 
München: :>) „8 t .  V ilo  ora pro n„1>is." I)) „8 t .  Maria. X vo M a rin ."
o) „D on« mmororo nob is." Öo>i8. cknb. Patron der hl. VituS. 1 n lt. tix ,, 
2 a ll. port. 8s. II. (Im . Orgel m it 5 Reg. P fa r rg o lle s d ic n s t jeden 
2. Sonntag und an den Festen des hl. Stephanus, Ostermontag, Pfingstmontag 
und des hl. B itn s  (15. J u n i) . Einige Rorate, nach Angabe. S t i f t u n g e n :  
1 Jahrtag m it V ig il und Requiem; 5 Jahrlage ohne V ig il,  12 Jahrmcssen, 
worunter 3 Beimessen zu Seelenämtern. —  Den Meßnerdicnsk versieht ein 
G ütler des O rtes, den Cantordieust der Lehrer von Jetzendorf. —  Vermögen 
der Kirche: a) reut.: 14160 3 /. 15 / I . ,  1>) nichtrent.: 6310 3 /. 08

l l l .  P farrverhä liliisse: Besetzungsrecht Se. Exe. der H r. Erzbischof im Wechsel mit der 
Gutsherrschaft. Fassten: Einnahmen 3257 3 /. 79 ^ . ;  Lasten: 144 37. 80 :
Reinertrag: 3112 3 /. 70 ,r,j>. Onuseapitalien bis 1886 in jährlichen Fristen 
zu 347 3 /. 14 oZ,. abzusitzen. W iddum: 10 Iia 60 a 54 «;m —  57 Tagw. 
54 Dezim. Aecker, 8 Im 22 » 52 gm —  24 Tagw. 14 Deziin. Wiesen. 
B on itä t: 10. D er P farrer bezieht gegen Hauerlohn 24 Klafter Hwlz von der 
Kirchwaldnng BolkerSdorf, 3 K lafter von der Gutsherrschaft. P f a r r h a u s :  
Erbaunngsjahr unbekannt; ein altes unansehnliches Gebäude. D as Erdgeschoß 
m it festem Mauerwerk, der obere Stock von Holz; im übrigen ein angenehmes, 
zweckmäßiges, trockenes Wohnhaus m it schönem terrassenförmig aufsteigende!» 
Garten. Oekonomiegebäude erbaut 1838. Baupflicht bei beiden der Pfründe
besitzer. —  Statusgemäß ein Coadjutor, die Stelle zur Zeit unbesetzt. Be
ginn der Taufmatrikel 1677, der Trauungsmatrikel 1678, der Sterbematrtz 
kel 1786.

I n  der P farre i bestehen 2 Beneficien: 1) Benefieium der hl. Barbara, 
gestiftet 1418 am S t.  Katharinatag durch A rno ld^) und Adelheid von Chamer. 
BesetzungSrechl die GntSherrschaft. Wöchentlich 6 Obligatmessen, auf Ansuchen 
zeitweilig auf 3 reduzirt. Außerdem obliegt dem Benefiziaten, an Sonn- und 
Festtagen die Frühlehre zu halten, dem P farrer bei feierlichen Gottesdiensten 
(Frohnleichnamsprozession, V ig i l ,  M a tu tin , Vesper) auszuhelfen und ihn bei 
uothgedrungener Abwesenheit zu vertreten. Einnahmen: 1788 3 /. 28 /,)>.; 
Lasten: 85 3 /. 60 oH.; Reinertrag 1702 3 /. 68 Grundbesitz: 13 Im  62 a 
91 gm —  40 Tagw. Aecker und Wiesen. B on itä t: 10. D er Beneficiat 
bezieht jährlich je 6 Klafter Holz sowohl von der Gutsherrschaft als auch aus 
der Kirchwaldung von Volkersdorf. Beneficialhaus m it mehreren Gärtchen gut 
erhalten. Baupflicht der Beneficiat.

2) Benefieium slao M arino, gestiftet 1464 am Tag deö hl. Gregor von 
Jakob und B rig itta  von Chamer, wurde 1641 wegen unzureichenden Einkom-

I  Sein prachtvoller Grabstein zeigt die Schrift: Rach Christi Purt Tausend vierhundert 
XXV Äar starb Arnold von Cainrr ZN Jetzendorf am Lt. Krveritag. Dem Gott genad. 
Amen, Seine gleichfalls hier verzeichnete Gemahlin starb 1127.
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mens m it dem Bencficium stae U nrlln rne vereinigt, 1752 aber dnrch den 
Gutsherrn Anton von S trom er aufgebessert und wieder eigens besetzt. 1755 
wurde dasselbe dauernd m it der P farre i Jetzendorf vereinigt. S e r Pfarrer 
hielt bis 1838 noch einen Provisor, fü r welchen die Gutsherrschast ein Wohn
haus hergestellt batte; dieses wurde 1846 abgebrochen.

IV . Schulverhältmsse: 1 Schule in Jetzendorf m it 1 Lehrer und 1 H ilfslehrer, 
148 Werktags- und 52 Feiertagsschülern. D ie  Schule in  Jetzendorf besuchen 
Kinder n) aus der P farre i Steinkirchen a ./J lm , nämlich der Ortschaft Kemoden, 
>») ans der P farre i Petershausen, nämlich den Ortschaften: Than, Weingarten, 
Lung, B runhof, o) aus der P farre i Weichs, nämlich den Ortschaften Egelsried, 
und Hammerhof, und c!) ans Grubhof der P farre i Hirschenhausen.

Missionen wurden gehalten 1764 und 1872 durch ? ? . Kapuziner, 1846 
durch Redemptoristen.

Kleine Notsten. Jetzendorf, m it dem unveränderten W ortlaute ie ^a n tlo rl^ ) gleich 
anfänglich beurkundet, kam im  IX .  Jahrhundert schon in  den Besitz des Dom - 
stiftes Freising. E in  G ra f Jezo, unzweifelhaft ein directer Nachkomme des 
Gründers dieser Ortschaft, vertauscht um das I .  890 an Bischof Waldo von 
Freising sein Besitzthnm an der I l m ,  is/.enckort' genannt, nur die Leibeignen 
ausgenommen, vornehmlich die Kirche m it all ihrer Zierde, cmin om ni ornatn 
8uo, dann eine große Zahl von Gebäuden, Grundstücken, Wüstungen und W ä l
dern. (Ilo ioüö ltm ok, inst. Iris inK . I .  2. X r. 904.)

Ans der Zeit der freisingischen Herrschaft über Jetzendorf, unter Bischof 
Egilbert (1007— 1039) w ird uns berichtet, daß Diethoch, ein Höriger der 
Kirche zu Freising eine halbe Hube zu Jezindorf der genannten Domkirche gegen 
einen gleichen Antheil an einem Lehen in  demselben Dorfe überließ. (G ra f 
Hundt, Urkk. des X . und X I .  Jah rh . N r. 153.)

E in  Adelsgeschlecht, das sich von Jetzendorf schrieb und dessen Glieder 
wahrscheinlich Ministerialen der Wittelsbachcr waren, erscheint um das I .  1190 
m it W im ar von Jcendorf, welcher fü r das Seelenheil seines Sohnes S ifr id , 
im Kloster Scheyern als Kleriker gestorben, ein G u t bei Mulpertshoven dahin 
schenkt. (N on. Uoie. X . 415.)

Eine Urkunde vom S t.  Thomastag 1307 läßt ersehen, daß damals Jetzen
dorf in  das Eigenthum der edlen Familie von Kammer übergegangen war. Aus 
diesem Hause stammte H iltp ran t von Camer, 1417 als Domdechant und General- 
vicar von Freising erwähnt. Derselbe starb im  I .  1426 und wurde im  Dome 
daselbst nächst dem S t. Michaelsaltare begraben. (Deutinger's Beiträge, Bd. V . 
S .  5 0 .) " '')

I n  der freisingischen M atrike l vom I .  1315 ist Jetzendorf noch als F ilia le  
von Volkersdorf aufgeführt. Merkwürdig früh aber regte sich das Bestreben, 
das gegenseitige Verhältniß dieser beiden Kirchen umzukehren.

I m  I .  1404 nennt sich ein Priester, Herr Hanns der Richter, „Chyrcher 
(Kirchherr) zu Jetzendorf." Es scheint dieser P farrer jedenfalls nicht mehr zu 
Volkersdorf gewohnt zu haben; der edle Arnold von Kammer spricht um die 
gleiche Zeit (1412) von Jetzendorf als seiner rechten Pfarrkirche. (Oberb. Arch. 
X X X I I I .  255 und 256.)

E in  P farrherr aus dem Ende des X V I .  Ja h rh ., Benedict Schäffler, in-

D orf des I »  F-örstemann'S Namenbuch 1 und I I  fehl! sowohl dieses nomvn p rop rium
als auch der davon abzuleitende Ortsname.

* " )  I n  der Folge hausten viele andere Geschlechter, u. a. die Z illnhart-Haslang, die Royer, die 
Stromer, die Lösch und Freicherg zn Jetzendorf.
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vcstirt am 13. J u n i 1571, oder dessen Vorführer, Leonhard W alucr, berichtet 
an das bischöfliche O rd inaria t: „Erstlich die pfarr Jezendorff lig t in  der Hosf-
march ond in  Cranspergcr la n d tg rich t,.............. hat ain silial die vor zeylien
die Rechte pfarrkirch ist gewesen hat ein Bcgrebnnö lig t in pfasfenhoffer Landt
gricht vnd haist volkerstarff." (Erzb. O rd. Arch.)

I n  der Schund'schm M atrike l vom I .  17-10 heißt eS ausdrücklich: Item  
ist ein Widenhoff zu Bolkerstorff, wo v o rh in  der P fa r r e r  g e w o hn t, anjetzo 
aber der Widenbaur hauset und einem Pfarrer S tu ft  und G ü lt raichet. Diesen 
Inhaber deö WiddumShofes nannte man auch den Psarr- oder Beitbauer. 
(Nach dem späteren Pfarrpatrone S t. V itu s .)

D ie  P farre i Jetzendorf war im I .  1524 litzerue evüutionm , 1740 
Monatspfarrei, theils vom Bischöfe, theils vom Landesherrn verliehen.

Bemerkenswerth ist im Schloße zu Jetzendorf der Kaisersaal, wo die 
bayer. Fürsten in 13 auS Holz geschnitzten lebensgroßen Standbildern dargestellt 
sind und wo auch ein mächtiger italienischer Pvrzellankamin sich befindet.

, J n  der Nähe des Dorfes sind auf den in'S J lm th a l vorspringenden. Höhen 
noch deutliche Reste von römischen Schanzen zu gewahren.

Ueber Jetzendorf vgl. Deutingens ält. M a tr. §§. 270, 387, 404 , 083; 
Oberb. Arch. V I. 353. X X X I I I .  2 4 8 --3 3 8 , ausführt. Gcsch. v. Jetzendorf 
v. M ax Freih. v. Freyberg, fetzigem Gutsherrn daselbst; IVeuiiig-, Royog-r. 
Uuvuriutz I .  76 m it schöner Abb.; W ig. Hund, Stammeubuch I .  243; 245; 
Bayerns Chronik 1833, S . 93. D as Pfarrarchiv besitzt eine von Pfarrer- 
M a tth . Ostermayr angelegte treffliche Pfarrchronik.

V o lk e rs d o r f ,  m it seinem ersten bekannten Besitzer Otto cko V u le lnrrtis- 
c lo iD J  um das I .  1077 beurkundet, N on. Laie. X . 383, War m it dein 
Patrocinium des hl. N icolaus'-^) die ursprüngliche T au f- und Pfarrkirche fü r 
Jetzendorf. E in  P farrer dieses Ortes w ird  uns genannt in  dem (Ltiftbriefe 
des S t.  Barbara-Beneficiums zu Jetzendorf in  Volkersdorfer P fa rr , welches 
fund irt w ird „m it willen vnd gnnst Herrn hainrichs Zwirß lag, die zeit Khurch- 
herrn daselben." (Abschr. im erzb. O rd. Arch.). I n  einer Beschreibung der 
bayer. Dorfgerichte vom I .  1450 findet sich bemerkt: Ite m  Lämpershausen, 
Nolkenstorf, zway D örffer vnd etteweuil rieder (sind) Jacoben von Kamer vnd 
seiner vettern.

Noch jetzt w ird das Taufwasser am Charsamstage und am PfingstsamStage 
in  Volkersdorf geweiht, die Taufe jedoch w ird in  Jetzendorf gespendet.

^ Ter letzte Hofmarkshcrr z» Jetzendorf, daselbst auch begrabe», war M ax Procop, Freiherr 
vo» Frcyberg-Eisenberg, einer der trefflichsten bayerischen Historiker. U. a. schrieb er die „älteste 
Geschichte von Tegernsee 1822," Sam m lung histor. Schriften u. llrk t. 5 Bände, 1827— 1837 und setzte 
m it Hormayr die IIvAestn. L o ie n  fort. E r wurde Vorstand des NeichsarchivS und der Akademie 
der Wissenschaften und starb zu München am 21. Januar 1851.

*) D orf des Fulchard. Körftemann I. 441.
**) Dieser Patron und nicht S t. V itus steht in der sundcrndorsfer'schen M atrikel von 152 ! ver

zeichnet; Pfarrer Bened. Schäffler wurde 1571 auf den T ite l des hl. NicolanS inveslirt. 
Eine Pfarrbeschreibung ans dem X V I .  Jahrh, sagt von der Kirche zu Volkersdorf: „Ans 
dem Choraltar Raft S . Nicolaus, dem 2. a lta r 8. V itu s , dem 3. a ltar vuser liebe Fraw." 
(Ord. Arch.) Z u r Zeit der Schmid'schcu M a tr. (!740) war der Hauptattar dein hl. V itus, 
die 2 Nebenältärc dem leidenden Heilande und der schmerzhaften Gottesmutter geweiht.
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6. Zlmmunster.
Organisirte Pfarrei mit 1488 Seelen in 255 Häusern.

Ilmmünster, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, j.
557 S. 105 H. — Kit.

Entrijclibrnnn, D- . 67 „ 11 ,, 1 ,,
HerrmRnst, Wllf,-Eap. — „ — „ 2 „

H itenshaiisrii, 7.,
Ftk., . . . .250 „ 10 „ > „

Reisganq, D. . . 115 „ 20 „ 3 „
Ilmrtrd. D., Ftk., -h . 133 „ 21 „ 2 „

Niedermähte, W. . 20 „ 2 -, 1 „

Uicücrthann, D., Exp.-K., Ozp.-S., Schule,

Entrischbrnntt, D.
121 S. 21 K. 

. 39 „ 7 „
— Kit.
3 Kit?)

Kerschhof, W. . - 12 „ 2 „ 1 ,.
Oberthann, D. . . 16 „ 7 „ 0,. „
Oedmann, E. . - 7 .. 1 „ I »
Schelleneck, W. . . 23 „ 3 „ t „
Scheibmaier, E. . 11 „ 1 „ 3 „
Streitberg, W. . . 18 „ 2 „ --
Winden, D. . . . 69 „ 12 „ 2 I

7l »merkn»gen: I) Im  Pfarrbezirk ist 1 Protestant, nach Allershausen eingepfarrt.
0) Umfang der engeren Pfarrei 18,- Kilometer.
0) Wege i:n engeren Pfarrjprengel meist beschwerlich, im Eypositnrsprenget gut.
1) Die Orlschafrm der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Pfaffenhofen und in die politischen 

Gemeinden Ilmmünster, Hettenshansen, Ilmried, Entrischbrnnn und Schweitenkirchen.

?. pfarrslh: Ilm m ünster, am Jlmflusse nähe der München-Jngolstädter Eisen
bahn an einem Hügel gelegen. Nächste Bahnstation Reichertshausen, 2 Kilo
meter entfernt. Post Reichertshausen.

Psnirtiilche. Die jetzige, dreischiffig, erbaut circa 1200. Nestaurirt 1876 
bis 1880. Styl romanisch. Sehr geräumig.^') Baupflicht die Kirchcnstiftuug. 
Sattelthurm mit 6 Glocken, sämmtliche gegossen von Ant. Jos. Bachmaier in 
Erding 1880. Inschriften derselben: n) Ärsaciusglocke: „0  yrnesul uäniirabi- 
Ü8, Mtronn8 invinoibilis, u posts, tüme liborn, u sorvitnto vmciicm." 
d) llnrfg, tzlnti-r yleim etc."; dazu Monogramm Christi und: „F  Inttznlo 
et tem>>o.8tirt6 liiiern nos." e) ^1)u ckosepü meritis 8>kl6im svuncloro." 
ci) ,chloriti8 et preoibus 88. Bruneis. Lerupli, et Istruneis. Xnv. proyitins 
e»to Ooniine populo tuo." e) „ckesn eor nostrum visitn, rexnu reelnäe 
eoelien, tüe iter tutum snperum, et elnncke viu8 inkerum." 1) Michaels
glocke: „Uno eu8to8 pervixil uävolu." 6ou8. cinb. Patrocinium am Feste 
des hl. M'8neiu8, 12. November. 5 ult. tix., 4 ult. port. 88. 6. 6m. bei 
der Pfarrkirche, ohne Capelle. Orgel mit 10 Reg. Pfarrgottesdienst durch 
den Pfarrer an allen Sonn- und Festtagen, mit Ausnahme der Feste Johannes 

' Bapt. und Peter und Paul, an denen wegen der resp. Patrocinien der Pfarr
gottesdienst in Hettenshauscn und Ilmried gehalten wird. Concurs an den 
Festen Neujahr, Josephi, Dreifaltigkeit, am Sonntag vor St. Bartholo
mäus und am Patrocinium. Ewige Anbetung am 10. Juni. Sept.-Ablässe: 
am Neujahrsfeste, am Sonntag nach St. Bartholomäus und am Patrocinium. 
Der Josephi-Altar ist für jeden Montag privilegirt. Außerordentliche Andach
ten: I n  der Fastenzeit täglich Nmm-erg, Fastenpredigten und Kreuzwegandacht 
an den Fastensonntagen, 30 Litaneien, die jetzt an die 5 Frauenfeste zu je 6 
vertheilt sind: Alles gestiftet. Bittgang am 3. Mai nach Scheyern init geist
licher Begleitung. — S tiftungen: 8 Jahrtage mit Vigil und Requiem, 
9 Jahrtage mit Requiem, 140 Jahrmessen.

Bruderschaften: 1) Bruderschaft vom hl. Joseph, vberhirtl. Consens 
vom 9. März 1682; Ablässe vom 4. Februar desselben Jahres. Hauptfest

"0 Entfernung von dem Eypositursitz.
Mehrere alle jetzt nicht mehr vorhandene Ärabschrifte», darunter auch eine ans den M  
Ejo sieh' in den Abhandlungen der Akad. der Wissenschaften Bd. X., S . 369—372.
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das Fest des hl. Joseph. Convcnttage: Neujahr, Dreifaltigokeitssonntag, S onn
tag vor Bartholomä und S t.  Arsacius; stets m it RachmittagSprcdigt, Litanei und 
Prozession. DagS darauf jedesmal A in t m it Gedenken und Gebet. B ruder
schaftsaltar priv ileg irt cici. 50. M a i 1753 in ;>oryotnnn,; alte A ltäre der Kirche 
täglich priv ileg irt fü r die Messen, welche die Bruderschaft oder ein M itg lied 
der Bruderschaft fü r ein verstorbenes M itg lied  halten läßt. —  Vermögen der 
Bruderschaft: 6500 47.

2) Bruderschaft vom hl. Sebastian, landesherrlich genehmigt am 22. Nov. 
1844; oberhirtlich errichtet am 13. M ärz 1848. (Krankenunterstützungsverein.) 
Ohne Ablässe. Am Sebastianifeste ein feierlicher Gottesdienst; fü r jedes ver
storbene M itg lied  1 hl. Messe. Vermögen: 1550 4 /.

Für den Meßnerdienst ist ein eigener Meßner da; den Cantordienst ver
sieht der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus besteht jetzt nicht mehr; früher war ein 
solches da, wurde 1858 verkauft. Vermögen der Kirche: n) reut.: 22852 47. 
56 7-., b )  nichtrent.: 35422 47. 56 7-.

I I .  N rbciilrirchc: W a llfa h r ts k irc h e  H e rre n ra s t^ ). Erbaunngsjahr unbekannt, 
Rcnaissancestyl. Baupflicht die Kirche. Eonsecrirt 11. J u l i  1699. Kuppel- 
thurm m it 2 Glocken. Patron: Unser H err in  der Rast. 3 a lt. port. Gottes
dienst w ird hier nicht gehalten; nur am Montag der Bittwoche hieher Bittgang, 
auch sonst hie und da außerordentlich, um günstige W itterung zu erbitten. Am 
Passionssonntage ist Fastenpredigt. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it Reguiem, 
7 hl. Messen. —  Den Meßnerdienst versieht der Pfarrmeßncr. — Vermögen 
der Kirche: 1800 47.

I I I .  F ilia lk irch e n : 1) H e tte n sh a u se n , an der Verbindungsstraße nach Pfaffen
hofen gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt in den Jahren 1850 
bis 1875. S ty l  gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchen
stiftung. Spitzthurm m it 3 Glocken; die erste 1518, die zweite 1537 von 
Benno Sebolt gegossen; die dritte trägt die Jahrzahl 1573. Ueber Consecra- 
lion oder Benediction nichts bekannt. Patron der h l. Johannes Bapt. 3 a lt. 
yo rt. 8s. Ow. ohne Capelle. Orgel m it 6 Reg. Gottesdienst an allen Sonn- 
und Festtagen durch den Coadjutor. B ittgang am Schauerfrcitag nach Herren
rast. —  S t i f t u n g e n :  17 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 4 Jahrtage m it 
Requiem, 49 hl. Messen. —  Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, 
den Eantordienst der H ilfs lehrer von Ilm m ünster. —  Vermögen der Kirche: 
u.) rent.: 40794 47. 31 7 . ,  b) nichtrent.: 22891 47. 80 7-.

2 ) I lm r ie d ,  an der Verbindungsstraße von Reichertshausen nach Scheyern 
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1850. S ty l gothisch. Geräu
migkeit fü r die kleine Gemeinde zureichend. Baupflicht das Kirchenvermögen. 
Satte lthurm  m it 2 Glocken, die eine gegossen -618 von Bartlm e Wengle, die 
andere 1840 von Weiß in  München, lieber Consecration oder Benediction nichts 
bekannt. Patron: der hl. Petrus. 3 rUt. port. O rgel m it 5 Reg. Gottes
dienst am Patrocinium und beim Felderumgang, durch den P farrer zu halten. 
B ittgang am Schauerfreitag nach Haunstetten. —  S t i f tu n g e n :  12 Messen. 
—  Meßner und Cantor der Lehrer von Ilm m ünster. —  Vermögen der Kirche: 
n ) rent.: 3328 47. 58 st) nichtrent.: 2606 47. 80

!V . PflirrvcrlMtiiisse: Präs. Se. M .  d. König. Fassion: Einnahmen: 3090 47. 
85 7 . ;  Lasten: 878 47. 80 /H .; Reinertrag: 2212 47. 5 7-. —  Widdum:

ch Noch IM  vorigen Jahrh, stand zu  Ilmmünster eine Onpellu 8. Uetri oxtra eovmstorinm 
mit mehreren Stiftungen.
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34 n  7 ysm —  1 Tagw . G arten ; 8 Im 51 u 82 <>m —  25 Taglv. Aecker; 
7 Ine 83 u 67 —  22 Tagw . 58 Dczim. Wiesen. B o n itä t: 9. P fa rrh a u s  1728
erbaut, sehr geräum ig, nicht gut passend, in den oberen Räum en trocken, zu 
ebener Erde feucht. Oekouomiegebäude viel zu klein; E rbauungsjahr unbekannt. 
Baupflicht bei beiden das Aerar. H ilfspriester: S tatusgem äß ein Coadjutor, 
der seine W ohnung im Pfarrhause hat. D ie  Matrikelbücher beginnen 1766.

I n  der P fa rre i besteht ein Frühmeßbcneficium,*) gestiftet von der Gerst- 
lacher'schen Fam ilie am 21. J u l i  1749; aufgebessert durch eine Meßzustiftung 
des Beneficiaten Philipp  Nieger am 8. November 1786 und wiederholt durch 
eine M eßzustiftung des Beneficiaten Cäcilian G rader am 1. J u n i  1829. 
Bcsetzungsrecht die Gerstlacher'sche Familie. Obligatmessen wöchentlich 5 , dazu 
noch in Folge der Zustiftungen 52 Wochenmessen und 12 M onatmessen; zeit
weilig seit 1878 reduzirt: die Stiftm essen auf wöchentlich 3, die 52  Wochcu- 
messen auf 26. Sonstige Verpflichtungen des Beneficiaten: an S o n n - und 
Festtagen Frühmesse m it F rühlehre; am 1. Fastensonntag Nachmittags Fasten
predigt; au den Fastensonntagen nach der P redigt Abhaltung der Kreuzwegandacht; 
am schmerzhaften Freitag statt stiller Messe ein Amt zu halten, Nachmittags 
Litanei; ferner hat er auch Aushilfe im Beichtstühle zu leisten. E innahm en: 
1044  4 /. 4 8 / ^ . ;  Lasten: 111 4 /. 19 ^ . ;  R einertrag: 933  4 /. 29 /H. Bene- 
sicialhaus m it G arten  in  gutem Zustande. Baupflicht der Beneficiat. E s  
besteht ein Baufond m it einem Capital von 5 14  4 /.  28 ^ . ,  zu welchem der 
Beneficiat jährlich einen Baukanon von 10 4 /. 28 /H. zu zahlen h a t; die 
Zinsen dieses Baufoudes werden für die jährt. R eparaturen verwendet, event, 
zum Fond admassirt.

V. Schiilvcrhliltiiisft: 1) Schule in  Ilm m ü nster m it 1 Lehrer und 1 H ilfslehrer, 
148 Werktags- und 57 Feiertagsschülern. 2 ) Schule in N iederthann, siehe 
dieses.

EllmftZ.vpchtlir M dl'rlhliim .

I. C rpostllirslh : N ie d e r th a n n ,  an der Districtsstraße von Pfaffenhofen nach 
Frcisiug, einsam tief gelegen. Nächste S ta tio n  Reichertshausen, 6 Kilom. ent
fernt. Post Reichertshausen, woher auch der Postbote kommt.

Lyposilm Kirche. E rbauungsjahr unbekannt. Restaurirt. S ty l  romanisch. G e
räumigkeit unzureichend, Vergrößerung in Aussicht. Baupflicht die Kirche. 
S a tte lth u rm  mit 3 kleinen Glocken. E ons. ciub. P a tro n : der hl. D ionysius 
(9 . O ct.). 3 a lt. po rt. 8 s . 13. 6 m . bei der Kirche. O rgel m it 7 Reg. 
Gottesdienste alle hier ohne Ausnahme. Kein Concurs. Ewige Anbetung am 
13. J a n u a r .  Sept.-A blässe am Fastnachtssonntag und am Patrocin ium . A us
hilfe im Beichtstühle ist zu leisten in Ilm m ü nster an den 5 Concurstagen, 
s. oben. Außerordentliche Andachten: Einige Rorate nach Angabe. Am Freitag 
nach Christi H im m elfahrt B ittgang  nach Scheyern, m it geistlicher Begleitung. 
—  S t i f t u n g e n :  11 Ja h r ta g e  m it V igil und Requiem ; 1 J a h r ta g  m it 
Requiem und 1 Jahrm esse. —  M eßner ein G ütler, Cantor der Lehrer. —  
Vermögen der Kirche a )  ren t.: 23000  4 / . ,  1>) nichtrent.: 6000  4 /.

*) I m  M itte la lte r  existirtm  m  hiesiger S tiftsk irche 2 confiruürte Benesicim , d a s  eine au f dem 
S t .  J o h a n n e s - , d a s  andere ans dem S t .  M a g d a le n e n a lta re . V g l. D e u tin g e r 's  a lt. M a tr .  

172.
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!! .  Expositu rvtrh lü tlliss l': Ink,. ve-IIat. Einnahmcn: 1175 47. 4 H,. Lasten: 32 4 /.; 
Reinertrag: 1143 4/. 4 Widdum: 3 lia  38 » 34 qm —  9 Tagw. 
93 Dczim. Acckcr, 1 Im 15 n 85 qm —  3 Tagw. 40 Dezim. Wiesen, 
70 u 19 qm 2 Tagw. 6 Dezim. Holz. B on itä t: 12. ExpositurhauS, 
erbaut 1817, sehr klein und sehr feucht. Ockvnomiegebäude: der Kuhstall aus 
dein früheren Schullokal hergestellt, gewölbt und geräumig; der Stadel zu klein. 
Baupflicht bei beiden die Expositurgemeinde. Beginn der Matrikelbücher 1675.

11!. S ch lllv rrh itlt lllh e : I n  Niederthann 1 Schule m it 1 Lehrer, 64 Werktags- und 
26 Fciertagsschülern. Schulhauö 1877 neugebaut. Von 2 Anwesen, die zur 
Stadtpfarrei Pfaffenhofen a ./J lm  gehören, besuchen die Kinder die hiesige 
Schule.

u  leine Uolsten. Ilm m ünste r, ä lm iim m num tiu ri/ch  t r it t  in  dieser Form erst im 
X I .  Jah rh , urkundlich auf; in  früheren Zeiten wird es nur ilm iim  oder m l 
ilm u  genannt. B a ld  nach der Gründung des Klosters Tegernsee durch die 
beiden fürstlichen Brüder Albert und Otkar (circa 750) stiftete ih r Neffe Uto 
das Münster an der I lm ,  ä lw in n  ooönodium, wie es der tegernseeische Mönch 
und Dichter Metellns nennt. I n  dem Todtenbunde der bayerischen Bischöfe 
und Aebte zu D in g o lfin g . 772 unterschreibt u. a. ein Abt U to /" J  der nach 
allgemeiner Annahme kein anderer als der erste Vorsteher des Klosters I l m 
münster war. (A . W in ter: die 3 Synoden der agil. Periode S . 85.) Einen 
kostbaren Schatz erwarb das neue S t i f t  m it dem Leibe des hl. Bischofs Arsacius, 
den der Mönch Ejo aus M ailand nach Ilm m ünster brachte. Auch eine Partikel 
von den Gebeinen des hl. Q u irin u s  wurde seit deren Uebertragung nach Tegern
see in Ilm m ünster bewahrt. Während im  beginnenden IX . Jah rh , irrthümlich 
ein Abt Johannes m it diesem S tifte  in  Verbindung gebracht w ird, da derselbe 
vielmehr dem Kloster Mattsee angehört, darf m it mehr Wahrscheinlichkeit jener 
Abt S igfried m l ilm nm  hieher bezogen werden, der am 2. Dezember 820 
unter gewissen Bedingungen seine Erbgüter den S t.  Emmeramskloster zu 
Regensburg schenkt, während er sein eigenes S t i f t  (m ona8t6rinm  ällmue) m it 
einer Anzahl von Hörigen bedenkt. (Ooslöstirnm, ku tisdorm  monustiou I I .  
p. 24. 27.)

D er nicht unbedeutende O r t I lm ,  zunächst am Kloster gelegen, und m it 
eigener Kirche begabt, erscheint schon unter Bischof Arbco (7 6 4 -  784) in  der 
Form ä lm in u ? ^ )  zugleich m it IX rn ü im  als neuerworbene Besitzung des ge
nannten Bischofs. (R oth, Oertlichkeiten des B is th . Freising I .  S . 22.)

I n  der Zeit der wilden Ungarneinfälle wurde das S t i f t  Ilm m ünster, 
lllm im iw n n m tiu ri, welches seit seiner Gründung durch Abt Uto immer dem 
Kloster Tegernsee gegenüber in  einem Abhängigkeitsverhältnisse gestanden war 
(6t Isens ip86 8NI8 ÄVNN6UÜ8 8ul>,s66tior, sagt der Poet M etellus), m it der 
Säcularisation des letzteren (um das I .  915) gleichfalls aufgehoben und einein 
der Vornehmen des Landes zum Besitz überlassen. I m  I .  955 mögen die 
längst verödeten Klostergebäude von den Ungarn zerstört worden sein.

Um die M itte  des X l .  Jahrh , hatten, wie Huschberg behauptet 
(Scheyern-Wittelsbach S . 120) die Grafen von Hohenburg auf dein Nordgau

I  Flmina-Kloster. Der Fluß, von dem dieses Stift gennniu ist. scheint eine» lettischen 
Rainen zu tragen. Auch ein Nebenfluß der Saale heißt die Ilm . Daß das Kloster I lm  in 
dem Vcrbrnderungs-Docnment der bayerischen Aebte vom I .  772 namentlich anfgesnhrt werde, 
ist unrichtig.

**) Metellns von Tegernsee nennt ihn ans poetischer Licenz.Pnüon.
'" '  t Bei Meichclbeck steht durch einen Druck- oder Schreibfehler Irmina. (Hist. Iris. I. 2. dlr. Itt.)
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Ilm m ünster und das umliegende Gebiet unter ihrer Botmäßigkeit: demnach 
müssen sie es auch gewesen sein, welche das erloschene S t i f t  wieder in 's Leben 
riefen. Unter der Regierung des AbteS S ig frid  von Tegernsee (1 0 4 6 -1 0 6 6 )  
tr it t  daselbst in einer Tauschverhandlung auf liitriklin-, mmArog'ntioiim prrrs- 
;>«>8iiU8 8. T i'tm m i vonkossorig in  4i!mnn8lor. (L-ton. koiv. V I. 33 .) Das 
einstige Benediktinerkloster war jetzt in  ein Chorherrenstift umgestaltet. Bon 
den folgenden uns bekannten Pröpsten Udalricus (1170), Wicnandus (1198), 
Rapoto (1202), Udalricus (1228), D ietricus (1257 j und Albertus (1266) 
waren die letzteren drei Notare, beziehungsweise Protonotare der bayerischen 
Herzoge, und in  politischen Sendungen vielfach verwendet.

Eine ähnliche Würde scheint Propst Nicolaus zu Ilm m ünster am Herzogs
hofe bekleidet zu haben, da ihn Ludwig der Bayer (1315) „vnsern haimblichen 
vnd getruwen Meister Niclasen" nennt. (O otol., ror. dum. soript. I I .  173.) 
Auf die Pröpste Heinrich (1329) und Ulrich von Leonrod (1342, 1379) folgt 
in der seriös zn'ncy)0 8 itn rum  eine noch unausgefüllte Lücke bis zum I .  1-118,*) 
in welchem I .  Propst Johann, m it seinem Geschlechtsnamen der Fuchsmündler 
genannt, beurkundet ist. (Abh. d. Akad. der Wissensch., Bd. 10. S . 357.) Der 
selbe findet sich noch erwähnt in  einem Leibgedingsbricf vom S t.  Sebastianstag 
1445.) (XIou. Ilo io. X X I .  123.) Von diesem D atum  an bis zum Montag nach 
Lichtmeß 1450, wo uns „H er Chünrat, brobst zw Jllm m ünster" bei einer V er
handlung zu Weyarn begegnet (IleoüonstnIIoriruni. X . 71. toi. 37) scheint 
wieder ein Interregnum  zu herrschen. I n  dieser Zeit muß der berühmte 
Nicolaus von Cusa, damals Legat des Papstes in Deutschland die Präposilnr 
zu Ilm m ünster, allerdings nur fü r eine kurze Frist innegehabt haben. Ootelüm 
wenigstens sagt bestimmt: iUnAnus illo  Onsnnns UrrrepomUw in  4IIm ^n8tor 
per nliynocl tomsiim. I. c. I I .  291.

D er erwähnte Propst Chünrad oder Conrad m it seinem Zunamen S iber 
geheißen, ein Freund der Geschichte, der an einer nicht mehr vorhandenen 
Chronik seines S tiftes  schrieb und sich auch an auswärtige Klöster um historische 
Aufschlüsse wendete, starb im I .  1471.*''') S e in  Nachfolger war Theodorich 
M ayer, der letzte, wirkliche Propst zu Ilm m ünster. Unter seiner Amtsführung 
wurde das ihm anvertraute Collegiatstift aufgehoben und nach München versetzt. 
Nach Erbauung der herrlichen Frauenkirche wollte Herzog Albert IV . daselbst 
auch ein Ehvrherrenstift errichten und er fand es fü r diesen Zweck am zusagend
sten, zwei schon bestehende S tifte , Ilm m ünster und Habach, welch' letzterem 
späterhin Schliersee substitnirt wurde, in  seine Hauptstadt zu verlegen. D er 
päpstliche S tu h l ging auf sein Vorhaben ein. Am 13. A p ril 1492 erließ 
Papst Jnnocenz V I I ! .  eine B u lle , w orin die Aufhebung, beziehungsweise Trans- 
ferirung der genannten Klöster ausgesprochen war. (U on. Ilo io . X X . p. 698.) 
A ls Beweggrund zu dieser Maßregel w ird  u. a. erwähnt: ncl yuns proyte r 
Inoornm ünjusmocii 8»Iitnckinsm pnnei O lirw ti kiäolcw cwntluere eoiwneveruut, 
p rop ter <ZN>ci . . . (Amonic-I oiron llscmutnnclns Iiorn8 oanoniea8 et rrlin 
clivinn ottio in in iü i eelebrnncln ncknaoclnm noKliKentes ss eon8titnunt ao 
v itnm  inüonestnin et cki88oIutam änonn t.***) Letzteren V o rw urf mußte aber

ch Im  alten Oalondnrinn, von Jlimnnnster, einem prachtvollen Pergamentcodex in Jmperialfolio, 
jetzt im Archive des erzb. Ord. befindlich, ist zu lesen: In die sontom dormiontinm Xnni- 
vorsnriuw dnornm pptornm Ilrnunstronn. vidolioot dni .lu n n n is  cls X orvnbuvA N  
et Aoln8 Ilnolisrnnndl do inonnoo. Ersterer Propst, bisher unbekannt, gehört vielleicht 
obigem Zwischenräume an.

**) Xniio Ilomn. 1171 ob^t Von. pr. Uns. Oomndns 8;'dvr pptns Lol. Ilrnunstronn. 
lOalondarinrn.)

n "  l Merkwürdig ist der „Oonsonsns Oanonioornin in Illmünstor super trallslationo Oollo-
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Herzog Albert, der ihn erhoben hatte, wenigstens der Hauptsache nach wieder 
zurücknehmen. (N on. Uoio. X X . p. 709.)

Am 8. M ä r ; 1495 kamen die Abgesandten des Herzogs nach Ilm m ünster 
und führten den Leib des hl. Arsacius unter Protest der Bevollmächtigten des 
Bischofs von Freising und angesichts einer wehklagenden Menge nach München 
über. N u r wenige Reliquien des Heiligen blieben zurück.

D er T ite l eines Propstes von Ilm m ünster bestand noch im  X V I .  Jahrh ., 
wie denselben der verdienstvolle Gelehrte V itu s  Tuchsenhauser führte.

Noch im  Jahre 1754 hatte das S t i f t  zu U. L. Frau in  München einen 
„O ffic ia l zu Ilm m ünste r" in der Person des Kanonikus Ig n a z  Schießt! ans 
Dornberg. (Zimmermann's Kalender S . 108— 109.)

I m  30jährigen Kriege (1646) wurde das D o rf Ilm m ünster m it Ausnahme 
der Pfarrkirche von den Schweden niedergebrannt.

Von den damals noch stehenden Stiftsgebäuden bemerkt Wenning: 1698 
ist die A lters halber verfallene Probsteiwohnung fast von Neuem wieder erbaut 
worden.

I m  I .  1746 feierte Ilm m ünster das tausendjährige Jub iläum  seiner 
einstigen Stiftskirche. Z u r Erbauung eines Marmorsarkophages verwendete 
man leider die alten Grabsteine des Gotteshauses.

Erzbischof Karl August von Reisach ließ am 10. Nov. 1846 den Leib 
des h l. Arsacius wieder nach Ilm m ünster zurückführen. (V g l. Schematismus 
1847. S . 208.)

Nach Auflösung des Cvllegiatstiftes zu U. L. Frau in  München, 1803, 
wurde Ilm m ünster zu einer selbstständigen P farre i erhoben. D e r frühere P fa rr- 
vicar Jvh . Bapt. M ittendorfer daselbst erscheint im  I .  1804 als wirklicher 
P farrer von Ilm m ünster.

D ie  schöne romanische Pfarrkirche, eine Pfeilerbasilika, m it drei halbkreis
förmigen Apsiden und einem Vierecksthurm m it Staffelgiebel hatte bis auf die 
letzten Jahrhunderte über dem Schiffe eine Flachdecke. Unter dem Pfarrvicare 
Petrus Kaltner, am 15. A p ril 1676, wurde durch Georg Zwerger, M aurer
meister von Schliersee, das jetzige Kirchengewölbe einzusetzen begonnen.^^) 
(Acten des erzb. O rd .)

D ie  im  vorigen Jahrh , durch eine riesige Gypsmuschel verunstaltete Apsis 
zeigt jetzt, wiederhergestellt, ein großes Wandgemälde von W ittm er, Christus als 
Weltrichter, umgeben von Heiligen. I m  Mittelschiffe gewahrt man die 12 
Apostel u l tl-6 8 6 0  gemalt, ein Werk desselben Künstlers.

Aus dein M itte la lte r sind noch mehrere Passionsbilder, der Münchner- 
Schule angehörig, realistisch und originell in  der Ausführung, sowie vier Holz
reliefs m it Darstellungen aus dem Leben des hl. Arsacius von ausgezeichneter 
Arbeit vorhanden.

D ie  merkwürdige Krypta m it Kreuzgewölbe, das von acht P fe ilern , vier 
Säulen und zwölf Halbsäulchen getragen w ird , b irgt in  ihrer M itte  das Grab 
des hl. Arsacius.

Ueber Ilm m ünster vgl. Deutinger's alt. M a tr., §. 277, 387, 472, 683; 
iUsielislbeLÜ, Inst. lOisiug-. 1. 1. 41. 169 u. ö. I I .  1. 86. 279; 8uuck-6L-

Aiatao snao. . . 1491.-' Die acht Kanoniker, mit Namen: Caspar Rabein, Dechant, Wolf
gang Reicher, Senior, Thomas Wagenhnber, Petras Krantz, Wolfgang Winterhofer, Johann 
Wolfhauser, Jeronpmns Preiv and Sigismund Glockersperger, unter Strafe des Bannes znr 
Cimvillignng in die Translation ihres Stiftes aufgefordert, erklären: . . . nnnninnm, an»- 
mmtiiium ot pirmmis dlolnnl.os qnn.nt.um in noliis e;8t.

- I)  t»r. Sighart bringt irrthnmlich diesen CKivölbebnn mit dem Jubiläum l l i t l  in Zusammenhang.
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rvold, Neti-op. 8a li8bn rx . 1l. 2 8 8 —289; L lad illon , Lrm alss ord. 8 . Lened. 
I I .  120— 121; 8 .  6am8Ü, nnticfuus l6otion68 InK. 1602; Rom. I .  nppend. 
( ( ju i i iu u lin  L lo to lli)  88, 95; Abhandl. der bayr. Akad. der Wissensch. Bd. X . 
307— 372; Llcm. Lo io . X X . 098 , 722, 730 (Aufhebung des S tiftes  betr.), 
X X X V I.  81 ; Kalender fü r kath. Christen 1879, S . 4 3 —54 (m it Abb.); 
Fiechtl, Beschr. des Landg. Pfaffenhofen S . 4 8 — 53; S ieghart, bild. Künste 
in  Bayern S . 157, 503; dessen m ilte la lt. Kunst in  der Erzd. München- 
Freising S .  35 ff . ;  Schrott I . ,  Zwei Münster in D ö rfe rn , B e il, zur Allg. 
Ztg. 1876, X . 121 ff.

H e tte n s h a u s e n , Ilo tr im ln w a ,*) w ird  unter den circa 915 dem S tifte  
Tegernsee entrissenen Gütern erwähnt. (Freyberg, Gesch. v. Tegernsee 24.) E in 
^.rbo de I4etso8Üu86ll erscheint circa 1200 als Zeuge zu Neustift. (L ion. 
Loio. IX .  573.)

Diese früher selbstständige P farre i wurde 1427 von Bischof Nicodemus 
dem S tifte  Ilm m ünster incorporirt. I m  I .  1804 verlor Hettenshausen seine 
Eigenschaft als V icaria t und wurde der P farre i Ilm m ünster als F ilia le  zu
getheilt.

I n  hiesiger Kirche befinden sich zwei herrliche gothische Sculpturen, den 
hl. Johannes und die Gottesmutter darstellend.

I lm r ie d ,  früher einfach U ietü, Ried genannt, kommt schon um 915 m it 
Hettenshausen als säcularisirtes tegernseeisches Klostergut vor. (Freiberg, I. o. 
24.) I n  einem Verzeichniß der bayer. Dorfmarken vom I .  1450 heißt es: 
„ I te m  Jllmünster, Ried vnd Kolbach, drew D örffer der stift J llm ünstcr."

Noch auf der apianischen Karte von 1568 findet sich der O r t  „R ied t" 
geschrieben.

N ie d e r th a n n , tun, ist m it einer Kirche, geweiht zu Ehren des h l. Pan- 
cratiuS, zur Zeit des Bischofs H itto  am 6. Nov. 818 erwähnt. (Llsieüsltwolc, 
In8t. IN'imnss. I .  2. X . 365.) Derselbe Bischof hielt am 3. J u l i  eines nicht 
näher bezeichneten Jahres daselbst einen Verhandlungstag ab; in der lateinischen 
hierüber aufgenommenen Urkunde findet sich folgender althochdeutscher Sprachest: 
^o tn m  tm t üoo ud i l lo  looo czni d ie itu r d o m o  w in n i r i»  R a n " * ^ )  do 
torrr8 in  oumpo. (R oth, Oertlichkeiten des B is th . Freising, S . 178.) Wann 
die Kirche zu Niederthann, von Alters her eine F ilia le  von Ilm m ünste r, das 
Patrocinium des hl. Pancratius gegen das jetzige umgetauscht habe, ist nicht 
bekannt; die sunderndorfsersche M atrike l vom I .  1524 bietet folgende Angabe: 
I)om inu8 40U N N 68 41ündl, ?rovi'8or lil iu li8  oecdcwius 8. D io n e n  in  Rann. 
Dieser V icar war zugleich Inhaber des S t.  Magdalenen-Benesiciums in  I l m 
münster und hatte in  letzterer Eigenschaft dort eine eigene Wohnung.

I m  I .  1817 wurde zu Niederthann ein Expositurhaus gebaut und wohnt 
seitdem hier ein Cooperatvr-Expositus.

V g l. Deutinger's alt. M a tr. §§. 278, 474.
D er O r t e IIiu Im rto8siru llnc>J^) nm 1060 vorkommend, ist Wohl Entrisch- 

brunn. (N o io lis lbsok, Iri8t. X ri8 iuF . I. 2. X . 1242.)
A ls  hervorragende Pröpste von Ilm m ü n s te r sind zu nennen: M eister Dietrich, znni crsteninn! 

a ls  Propst daselbst erwähnt 1257. Unter ihm  hie lt sich 1261 Conradin von Hohenstanfcn a ls  Knabe 
zn Ilm m ünste r ans und empfing hier eine welfische Gesandtschaft ans Toscana. S e in  Nachfolger

* )  Beim  Hanse des H ettin . (Förstemann 1. 612.)
Z u  dem kleineren W alde. (R oth, Oertlichkeiten d. B is th . Freising. S . 266.)
B runnen dcS C llenhan; vielleicht zu Chren des Bischofs C llenhart so genannt, der den O rt 
vertauscht. Dieser OrtSname wurde von Freudensprung übersehen.
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Albert von March begleitete den unglücklichen Conradin nach Ita lie n  nnd bezeugte zn Verona dessen 
letzte Verpfändungen. A ls Größe ersten Ranges glänzt Nikolaus von Cnsa, geb. zn Kues an der 
Mosel 1401, gest. zn Todt, l t .  Aug. 1464. Cr wurde päpstlicher Legat, Cardinal nnd Bischof von 
Bripen; ihm schreibt man eS zn, daß im X V . Jahrh, das Schisma von Deutschland abgewendet 
wurde. Seine philosophischen und theologischen Schriften übten auf seine Zeit mächtigen Einfluß.

7. Obermarbach.

Pfarre i m it 101 Seelen in  15 Häusern.

Obermarbach, D., Pf.-K., P f.-S ., - j - ................................................................. to t  S . 15 H. — K il.

A n m e rk u n g : Das Pfarrdorf Obermarbach liegt im Bezirksamt Dachau nnd bildet die Pfarrei 
und die politische Gemeinde gleichen Namens.

I. Psorrsih: O b erm arbach , auf einer Anhöhe gelegen. Nächste B ahn- und 
Poststation Petershausen, 3 Kilometer entfernt.

Pfarrkirche. Erbauungsjahr unbekannt; S ty l gothisch. Geräumigkeit nicht 
zureichend. Baupflicht die Kirche. Satte lthurm  m it 2 kleinen Glocken, welche 
als Insch rift einen Theil des ^ v o  N orm , aber keine Jahrzahl tragen. 6ons. 
lin k . Patron: der hl. B itus . 1 u lt. kix., 2 u lt. port. 8s. L . Ow. bei der 
Kirche. O rge l nicht vorhanden. P fa r rg o tte s d ie n s t an allen S onn- und 
Festtagen. Ewige Anbetung am 24. J u n i. Sept.-Ablässe am Feste des 
hl. Joseph, am Palrocinium und am Schutzengelfeste. An allen S onn- und 
Festtagen Rosenkranz, fre iw illig . S t i f t u n g e n :  2 J ä h rt, m it V ig il und Requiem, 
6 Jä h rt, ohne V ig il,  15 Jahrmessen. —  Den Meßnerdienst versieht ein Weber 
des Ortes. Wegen Mangels einer O rgel auch kein Cantor aufgestellt. —  Ver
mögen der Kirche: u) rent.: 2813 714., b) nichtrent.: 2878 714.

!I. pfarrverhliltnisse: Präs. der P farrer von Steinkirchen a ./J lm . Fassion: E in 
nahmen: 1600 714., Lasten: 112 717., Reinertrag: 1488 717. Onuscapital von 
2500 717. bis 1905 m it jährl. 100 714. abzusitzen. W iddum : 12 Im 26 u 
62 qm —  36 Tagw. Aecker, 5 Im 45 u 16 qm —  16 Tagw. Wiesen, 2 Im 
55 u 55 qm —  7'/s Tagw. Holz. B on itä t: 9. Pfarrhaus erbaut 1868,*) 
geräumig, passend, bis auf Küche und Keller auch trocken; ebenso die Oeko- 
nomiegebäude. Baupflicht bei beiden der Pfarrer. Beginn der Matrikelbücher 
1750.'

I I I .  Schiilverhültnisse: Obermarbach hat keine Schule; die Kinder besuchen die 
Schule in  PeterShausen.

Kleine Notizen. O berm arbach  erscheint in  der Geschichte zum erstenmal in  der 
verderbten Form m l n m rä riiqm li unter Bischof Waldo (883— 906) (iVlsiolisI- 
bssü, I .  2. X r. 496), und-dann wieder m it iOuppo äs ö lu ro lilm e lq **) welcher 
um das I .  950 die Schenkung mehrerer Eigenleute an das S t i f t  MünchS- 
münster von Seite eines gewissen Etihc bezeugt. IM A'sI, no titm s ori»1us8 
äomus Dole. illu g tr. 1804, p. 3. D ie  Edlen von Marbach treten weiterhin 
meist im Gefolge der Grafen von Scheyern auf, und gehörten dem Stamme 
derselben an. Gotscalch von Marhpach, wie Nagel vermuthet, der Sohn des

*)  1808 waren die hölzernen Vicariatsgebäude abgebrannt, wurden wieder aufgebaut und 1860 
gegen das nenerbante W irthshaus vertauscht.
Wahrscheinlich soviel wie Grcnzbnch. Cs gibt übrigen? auch ein Unter' und Mittermarbach 
die vermuthlich einst nu r e in  Besitzthnin bildeten.



64 X X IV . D ecanal oder R n rn t-E a p ite t Scheller».

obigen P appo , ist bei Vergabungen der G räfin  Hazaga von Scheyern an die 
neugegründete M argarethenzelle um das I .  1080  an erster S telle  a ls  Zeuge 
genannt.^) (N o n . Loio. X . 3 83 .) Pfalzgraf Friedrich übergibt um das 
I .  1170  M arhbach an 's  Kloster Ensdorf durch die Hand O tto  des Großen. 
(O berb. Arch. X X IV ., S .  11 .)

I n  kirchlicher Hinsicht w ar Obermarbach in älterer Zeit eine F iliale von 
Lampertshausen und wird a ls  solche zwar nicht in der lückenhaften M atrikel 
vom I .  1 3 1 5 , wohl aber in jener vom I .  1524  erw ähnt, woselbst zu lesen 
ist: D om inus Deonurckus brssp, O o opsru to r ssn  Doucijntor liliu lis so o les ias 
s. V iti in  O b srm u rd a e ü , ju r s  tiliali sukfiestas p a ro e in a li in  Im m ptrü/- 
Im nson. Uebrigens existirt zu Obermarbach u. a. noch ein J a h r ta g  aus dem 
I .  1471 , gestiftet von K atharina, Hansen Petzens zu Obermarbach nachgelassener 
W ittib , wozu sie hauptsächlich ihre 2 Theile Zehent aus dem Riedenmair-Hof 
zu Lausham vermacht, welchen J a h r ta g  der P fa rre r von Lampertshausen oder 
sein V icar zu Obermarbach m it 4  Priestern halten soll. (Acten d. erzb. O rd .)

Beklagenswerth ist das Schicksal des D orfes Obermarbach im dreißig
jährigen Kriege. Unter den G ütern  des Klosters A ltomünster, die von den 
Schweden in  Asche gelegt w urden, wird Obermarbach namentlich aufgezählt. 
(O berb. Arch. X X I. 2 01 .) P fa rre r Jo h a n n e s  B aum gartner zu LampfridS- 
hausen aber berichtet um das I .  164 8 : „ E s  sein noch etlich ganz bis in grundt 
durch den feindt verbrente brandtstätt, darunter auch das V iourm thauß vnd stadt 
also verwüestet, u t iilo rnm  n s  v ss tig lu  quickem uli in v issm  ckixnosssncku 
re m a n s s r in t ."  (Erzb. O rd . Arch.)

Durch ein seltsames Mißgeschick ist Obermarbach innerhalb der letzten 
hundert J a h re  1 7 8 0 — 1881 aberm als —  in größeren und kleineren Zwischen
räum en —  vollständig abgebrannt.

I m  I .  1837  wurde das bisherige V icariat Obermarbach zur selbststän
digen P farre i erhoben; übrigens findet sich schon im Schem atism us vom I .  1834 
Joseph M eis t a ls  P fa rre r daselbst verzeichnet.

W eil die frühere P farre i für O berm arbach, Lampertshausen) F iliale von 
Steinkirchen an der I l m  geworden, gelangte das Präsentationsrecht an den 
P fa rre r  des letztgenannten O rtes .

B e i Oberhausen sieht man noch ein Stück Nömerschanze, sowie Reste 
römischer Grabhügel.

Non Obermarbach handeln: D eutinger's ält. M a tr . U .  2 81 , 3 92 , 4 9 7 , 
6 8 3 ; ^ n t .  X uß 'sl, n o titm s  p. 1 43 — 144; V on . Iloio. X X X V I. 8 0 ; G f. 
H undt, C artu lar des Kl. Ebersberg 1879 , S .  77.

8. Paunzhausen.
P fa rre i m it 560  Seelen in 93  Häusern.

Paunzhausen, D ., P f.-K ., Schule, I-
388  S .  68 H . 0 ,,  K il. 

Hohenbuch, D . . . 40  „ 0 „ 2 „
Ä o h a m ir ik ,  D .,  Flk.,

P s .-S . ,  -b . . . 7 4  „ 12 „ -  „

K reut, W . . . . 
Leitn, W . . . . 
W erbach, E . . .

N n m e r k n n g e n :  1) D ie  E inöde „W erbach" kommt bei D en tinger nicht vor.

20  S .  3 H . 2  K il.
2.1 „ 4 2 „
10 „ 1 „ 1

' )  D er Edelsit; M arbach  bei Fischbachau ist wahrscheinlich von einem Sprosse»  des oben betagten 
Geschlechtes gegründet. Hiernach w äre zu berichtigen, w as  Dd. II . S .  16 bemerll ist.
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2) Im  Pfarrbezirk sind 2 protestantische Familien, nach Oberallershauseu eingepfarrt.
3) Umfang der P farre i 7 Kilometer.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Freising und in  die politischen Ge

meinden Johanneck und Paunzhausen.

I. Pfarrsilz: J o  Hann eck, an der Vicinalstraße von Freising nach Pfaffenhofen 
an der I l m ,  hochgelegen. Nächste Bahnstation Reichertshausen an der I lm ,  
5 Kilometer entfernt. Post Reichertshausen, woher auch der Postbote kommt.

Pfarrkirche: D ie  Kirche wurde 1827 durch einen Blitzstrahl eingeäschert 
und nach dem Brande die jetzige neuerbaut. Restaurirt 1880. Ohne aus
geprägten Baustyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitz- 
thurm m it 2 Glocken, beide gegossen 1828 von Wolfgang Hubinger in München. 
Inschriften: u) D ie  größere: ku l^urs et tem pernde lide ru  no8 Dom ina
ck. Ostr. a, tarne et psste ." b) D ie  kleinere: „ 8 i t  nomen D o m in i tzsne- 
äietum ex Ime, nune et usyue in sasouium ." Oons. ckud. Patrocinium 
am Feste des h l. Stephanus. 3 a lt. tix . 8s. L . 6m . bei der Pfarrkirche ohne 
Capelle und G ru ft. Orgel m it 6 Registern. P f a r r g o t t e s d i e n s t  im Wechsel 
m it Johanneck, so daß an jedem 3. Sonntag Gottesdienst in  Johauneck tr if ft . 
Concurs am Patrocinium. Ewige Anbetung am 12. October. Sept.-Ablässe 
am 1. Fastensonntage, M a riä  H imm elfahrt und Patrocinium. Aushilfe in der 
Nachbarschaft ist zu leisten: 1) in  Allershausen am 1. Adventsonntage und D re i
faltigkeitssonntag; 2) in  Ilm m ünster an den Festen des hl. Joseph, B artho lo 
mäus und Arsacius; 3) in  Kirchdorf an der Amper am Sonntag nach M a riä  
Heimsuchung. I m  Advent mehrere Rorate, in  der Fasten Oelberg und Kreuz
weg. Rosenkränze. I m  Frühjahr ein B ittgang nach Niederscheyern, geistliche 
Begleitung fre iw illig . —  S t i f t u n g e n :  10 Jahrtage m it V ig il und Requiem; 
1 Jahrmesse.

B r ude rs ch a f t en :  1) Bruderschaft vom hl. Stephanus, oberhirtlich er
richtet am 5. December 1718. Ablässe vom 26. A p ril 1718. Hauptfest: 
S t .  Stephanus. Ohne Vermögen. 2) Herz-Jesu- und M a r iä -B u n d , ein 
Messenbündniß ohne oberhirtliche Genehmigung. I n  der Seelenoctav ein 
hl. Seeleuamt, jährlich 24 hl. Messen fü r die lebenden M itglieder, 2 h l. Messen 
beim Ableben eines M itgliedes, Engelamt im Advent.

Meßner und Cantor der Lehrer; Schulhaus zugleich Meßnerhaus. —  Ver
mögen der Kirche: u) rent.: 9932 7I7i 1 ^ . ,  d) nichtrent.: 6643 l l/ .  66 /̂ >.

II. Filialkirche: Johanneck,  an der Vicinalstraße von Schernbuch nach Pfaffen
hofen an der I l m  hoch gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restauration steht 
bevor. Renaissancestyl. Hinlänglich geräumig. Baupflicht die Kirche. Spitz
thurm (nach einem Brande 1777 neu gebaut) m it 2 Glocken, gegossen von 
Laurentius Kraus in München; beide tragen die Jahrzahl: N D 0 6 6 X IX .  D ie  
größere: tu lKura et tem pestu te ;" die kleinere: „ 8 i t  nomen D o w iu i done-
ckietum." Oons. ckul). Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 3 u lt. Lx., 
auch ein sogenannter Kreuzaltar vorhanden, auf welchem aber nicht celebrirt 
w ird. 8s. Om. O rgel m it 4  Registern. P fa r r g o t t e s d ie n s t  jeden 3. Sonntag, 
ferners an den Frauenfesten, Neujahr, Joscphi, Ostersonntag, Christi H immel
fah rt, Pfingstmontag, Dreifaltigkeitssonntag, Sonntag in der Frohnleichnams- 
octave, Johannes Baptist und Allerheiligen; am Weihnachtsseste Früham t; 
sämmtliche Gottesdienste durch den P farrer zu halten. Außerordentliche A n
dachten: in  der Fastenzeit Fasteupredigten und Kreuzweg. —  S t i f t u n g e n :  
1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 104 Jahrmessen. — Meßner und Cantor 
der Lehrer von Paunzhausen. —> Vermögen der Kirche: u) rent.: 21538 47. 
55 -4., nichtrent.: 11201 47. 47

W estermayer: Diöccsan-Beschreibung. H l . 5
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I I I .  P fa rrve rlM tllisse : Verleihungsrecht Se. M . der König im  Wechsel m it
dem P farrer von Fornbach. Fassion (nach C audinus): Einnahmen:
1474 M . 28 nA., Lasten: 55 M . 85 Nieinertrag: 1418 71/. 43 /̂ >. W iddum: 
9 du, 17 u 58 yw  —  26 Tagw. 93 Dezim. Aecker, 72 u 92 cziu —  2 Tagw. 
14 Dezim. Wiesen; B on itä t 8. D er P farrer bezieht aus der Kirchwaldung 
jährlich 2 Klafter hartes und 6 Klafter weiches Holz. P farrhaus: D e r ursprüng
liche P farrhof (aus Holz) war in Paunzhausen; das jetzige Pfarrhaus in 
Johanneck war ehedem Beneficialhaus. Erbauungsjahr unbekannt; geräumig, 
nicht sehr passend, zum The il feucht. Oekonomiegebäude: Stadel 100 Schritte 
vom P farrho f entfernt, geräumig, etwas baufällig. Baupflicht beim P farrhof 
die Filialkirche Johanneck, beim Oekonomiegebäude der Pfründebesitzer. H ilfs 
priester keiner da. D ie  Matrikelbücher beginnen 1679. Be i der P farre i be
steht ein Beneficium, welches m it der P farre i u n irt ist; über dessen S tiftu n g  
und Confirmation nichts bekannt. Zah l der Obligatmessen jährlich 1 04 , nicht 
reducirt. Einkommen m it der Pfarrfassion confundirt. Beneficialhaus jetzt 
Pfarrhaus, siehe dieses.

IV . SchulverlM m sse: 1 Schule in  Paunzhausen m it 1 Lehrer und 1 Lehrerin, 
140 Werktags- und 34 Feiertagsschülern. Schulhaus erbaut 1835, erweitert 
1843 und 1853. Aus der P farre i Allershausen kommen Kinder in die Schule 
in  Paunzhausen.

Mission wurde 1865 durch ? ? . Kapuziner gehalten.

K leine N otyen. P a u n zh a u se n , pnun tös iu isun*) begegnet uns schon im  IX .  Jah rh . 
Bischof Erchanbert von Freising vertauscht am 9. A p ril 845 zu Puanteshusun, 
einer auf einem Berge gelegenen Ortschaft, die Kirche und einen H of m it Haus 
und Obstgarten nebst Wiesen und Aeckern gegen einen ähnlichen Besitz zu 
O ueinüuÄr oder Günzenhausen an einen vornehmen Laien, H itto  m it Namen. 
(N sieüsllm crü, üi8t. trimng-. I .  2. X r. 637.) E in  großer The il von Paunz
hausen muß übrigens schon in  der erwähnten Zeit zu Tegernsee gehört haben, 
da unter den Gütern, die letzterem S tifte  um 915 entrissen wurden, auch puvnrru- 
tisüusa namhaft gemacht ist. (Freyberg, Gesch. v. Tegernsee, S .  24.)

Paunzhausen hatte im  M itte la lte r einen eigenen Adel; derselbe war aber 
im  X V . Jah rh , schon sehr herabgekommen. Am 4. October 1483 verkauft 
Kunigund Paunzhausen« zu Paunzhausen von großer Noth wegen ih r G ü tl zu 
Paunzhausen an Herrn Heinrich Preysinger zu Wollnzach, ausgenommen und 
hintangesetzt 60 Pfennig, die ih r Ehewirth Friedrich Paunzhauser der Kirche zu 
Paunzhausen geschafft hatte. (Oberb. Arch. X X I I .  140.) H ier finden w ir  
zugleich das Gotteshaus des Ortes wieder erwähnt, welches damals eine F ilia le  
von Förnbach war. Leonhard Kaltentaler, Cooperator expositus w ird  uns 1524 
zuerst als Seelsorger genannt. Aus dem I .  1489 liegt eine Urkunde vor, der 
gemäß Caspar von Thurn die Hofmark Paunzhausen besaß; im  I .  1561 er
scheinen Jakob und Georg von Thurn  als Inhaber derselben. (Oberb. Arch. 
I. e. 158. 189.)

I m  dreißigjährigen Kriege wurde Paunzhausen, wie dessen ganze Umgegend, 
schrecklich verwüstet. Noch 14 Jahre nach dem Frieden von Münster lagen die 
Brandstätten verödet.

Adam Welshofer, V icarius in Johanneck**) bemerkt in  einem Schreiben

") Bei den Häusern der ?nvgnta. Forstemann I. 287.
**) Vor dem Schmcdcnkriege wohnte der Vicar zu Paunzhausen und hatte zu Johanneck einen 

Kaplan (saeeilannru nd nutum nruovibiioin).



Pfarrei: 9. PeterShausen. 67

vom I .  1662: „D ie  Landsteur vom Widem zu Paunzhausen ist biß dato, 
weilten das pfarrhauß Anno 32 durch die schwedische Khriegsmacht x i  Aschen 
gelegt worden, vnd biß ciuto noch n it hat khinden auferbaut werden, niemahln 
angefordert worden." (Erzb. O rd . Arch.)

I m  I .  1663 war Paunzhausen eine sreiherrlich Fraimhofer'sche Hofmark 
m it einem Richter, namens Stephan Haider; zu Anfang des X V I I I .  Jahrh , 
werden die Grafen von H'örwarth als Besitzer derselben erwähnt, denen später 
die Herren von Pellet folgten.

Am 7. Sept. 1791 erfolgte durch Consens des bischöflichen Ordinariates 
Freising die Vereinigung des Meßbeneficiums zu Johanneck m it der Pfarrvicarie 
zu Paunzhausen.

I m  Schematismus des I .  1821 w ird  der bisherige Pfarrvicar von Paunz
hausen Michael G ra f als P farrer aufgeführt.

Ueber Paunzhausen vgl. Deutinger's a lt. M a tr. §§. 289, 393, 476, 683 ; 
G f. Hundt, Urkk. d. Karolingerzeit, S . 41 u. 86 ; Oberb. Arch. X X IV .  369. 
X X V . 107.; Wening, T opoxr. H avanna I .  78.

Johanneck w ird  in älterer Ze it nur Lobs oder LKXa genannt, in  
welcher Form es im  Testamente des Pfalzgrasen Friedrich von Wittelsbach 
vorkommt. Dam als gelangten 2 Güter des O rtes an's Kloster Jndersdorf. 
(Oberb. Arch. X X IV .  10 u. 11.) I n  der Apian'schen Topographie vom 
I .  1566 heißt dieses Kirchdorf: „Johans oder V . F. Eck."

Wahrscheinlich im  X V . Jahrh , wurde hier ein Beneficium gestiftet; J a h r 
und S tifte r sind unbekannt.^) I n  einem Urbar vom I .  1662 lesen w ir  
den Ortsnamen „Jo a n n ö ckh ."^ ) Es w ird dort gesagt: „D aß  W ürrtig  
Vnnser Lieben Frauen Gottshauß Joannöckh (g ibt) ainem V ioario  Jährlichen 
52 fl. V ä ä iiio n  gelt, vor welches gelt ein V ioarius alle Wochen durchß ganze 
J a h r zwo Messen alß am Mitwochen vnnd Sambstag schuldig zulesen verpflicht 
ist." (Acten des erzb. O rd .)

Von dem Seitenaltare zu Ehren der Gottesmutter in  hiesiger Kirche be
richtet die M atrike l vom I .  1740: A lta rs  L . V irg ln is , ensu8 statna in  bao 
ara bsnskieiis ab Lntihuism inm  taw poribus sam elarasoit et n u iltis  publioib 
xrooessionibus oo litu r.

D ie  Kirche brannte am 31. M a i 1768 im  In n e rn  ganz ans.
Vernarb Alois, 1792—1803 Pfarrer zu Paunzhausen und Bcneficiät in Johanneck, Ino. 

tbooi. ist Verfasser des Buches: Die Vorzüge des Christenthums nach Offenbarung und Vernunft. 
Landshut, 1785.

9. Petershansen.
Pfarre i m it 617 Seelen in  100 Häusern.

PeterShausen, D., Pf.-K., Pf.-S. Schule, ^
387 S. 62 H. — Kil. 

Brunnhof, E. . . . 8 „ 1 „ 6 „
Göppertshausen, W .. 31 „ 4 , 2 „

Lindachhof, E., Cap. . 11 S. 1 H. 4 Kil.
Lneg, W.................... 19 „ 3 „ 7 ,
Söllern, D. . . . 65 „ 12 „ 4 „
Speckhof, E. . . . 11 1 4 ,

Scho» die Schmid'sche Matrikel bemerkt: non roporitur kunäatio Irrigus donsüoü.
Zri Anfang unseres Jahrh, bestand die Ansicht, daß dieser Ort seinen Namen dem l ) r  Johann 
Eck, Professor zu Ingolstadt verdanke. So berichtet Pfarrer Joh. Bapt. Hofmann am 
4. Nov. 1817.

5 "
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Thann, W ...................16 S . 3 H. 5 K il.» ) > Ziegelberg, D . (m it
Weingarten, W . . . 18 „ 2 „ 7 „ j Wasenhof, E.) . . 51 S . 11 H. 2 „  K il.

A n m e rk u n g e n : 1) Die Ortschaft bei Deutinger „Kreithof" ist zu Söllern gerechnet.
2h Im  Pfarrbezirk befinden sich 3 menonitische und 1 protestantische Familie, letztere nach 

Kemoden cingepfarrt.
3) Umfang der Pfarre i circa 12 Kilometer.
4) Wege beschwerlich.
5) Die Ortschaften der P farrei gehören in  die Bezirksämter Dachau und Pfaffenhofen und in  

die politischen Gemeinden Petcrshansen, Ainhofen, Jetzendorf und Obermarbach.
6) Edenpfaffenhofen gehört jetzt ganz zur P farrei Weichs, nachdem seit 1871 der Sixtbauer von 

dort ans hiesiger P farre i nach Weichs cingepfarrt ist; 1850 wurde die Ortschaft Happerts« 
Hofen, und 1875 der Weiler Puch nach Jetzendorf cingepfarrt.

I .  p fo r rs ih : P e te rsh a u se n , an der München-Jngolstävter Eisenbahn und an 
der G lon gelegen. Bahn- und Poststation am O rte  selbst.

Pfarrkirche. Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1844. Zopfstyl. Ge
räumigkeit unzureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Sattelthurm  m it 3 
Glocken. 0vn8. äub. Patron der hl. Laurentius. 3 u lt. port. 8s. ö . 6m . 
bei der Pfarrkirche. Orgel m it 6 Reg. P fa rrg o tte s d ie n s t an allen Sonn- 
und Festtagen. Concurs am Sonntag nach S t.  Sebastian, am Pfingstmontag 
und am Patrocinium. Ewige Anbetung am 27. September. Sept.-Ablässe 
am Sonntag nach Sebastiani, am Pfingstmontag und am Feste des hl. Lau
rentius. Aushilfe ist zu leisten u) in  Kollbach am Feste M a riä  Geburt und 
des hl. M a rtin u s ; l l)  in  Jetzendorf am Feste M a riä  Himmelfahrt. An außer
ordentlichen Andachten nichts gestiftet, alles fre iw illig . Außergewöhnliche B i t t 
gänge nicht üblich. —  S t i f t u n g e n :  6 Jahrtage m it B ig il und Requiem, 
16 Jahrtage ohne V ig il,  42 Jahrmessen. —  Den Meßner- und Cantordienst 
versteht der Lehrer. —  Vermögen der Kirche u) rent.: 14760 TU. 19 /H., 
b ) nichtrent.: 3401 4 /. 12 /H.

Beim  Lindachhvf existirt eine Privatcapelle, Eigenthum des Hofbesitzers. 
Dieselbe ist benedicirt. A u f Ansuchen w ird einmal im Jahre eine h l. Messe 
dort gelesen.

I I .  p farrverhü ltn isse : Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 3893 4 /. 78 /H., 
Lasten: 129 4/. 30 ^ . ;  Reinertrag: 3764 4 /. 48 ^>. Onuscapital im  Betrag 
von 3685 1̂7. 71 /H., von 1844 bis 1885 m it jährlich 184 47. 29 abzu
sitzen. W iddum: 15 Im 30 u 21 gsm —  44 Tagw. 91 Dezim. Aecker, 7 lla  
94 u 91 ysin —  23 Tagw. 33 Dezim. Wiesen, 5 du 23 u 70 lpm —  15 Tagw. 
37 Dezim. Holz. B on itä t: 10. —  P farrhaus: Erbauungszeit unbekannt; 
geräumig, passend; in  den unteren Räumen feucht. Oekonomiegebäude 1844 
erbaut, noch fü r den Zehent berechnet und deßhalb jetzt viel zu groß. Baupflicht 
bei beiden der Pfründebesitzer. Beginn der Matrikelbücher im  X V I I .  Jahrh .

I I I .  KchnlverlMtnisse: 1 Schule in  Petershausen m it 1 Lehrer, 130 Werktags
und 40 Feiertagsschülern. D as Schulhaus wurde 1879 vergrößert. —  D ie  
Kinder von B runnho f, Lueg, Thann und Weingarten besuchen die Schule in  
Jetzendorf, die Kinder von Speckhof die Schule in  Steinkirchen. D ie  Kinder 
der P farre i Obermarbach besuchen die Schule in  Petershausen.

K le ine Notizen. Petershausen, in  seiner ursprünglichen Form pörtrideoduson*) * * )  
lautend läßt sich urkundlich um d. I .  1100 nachweisen. Eberhart von Pertris-

* )  Dieser Weiler hat 7 Häuser, wovon aber 3 Familien den Mcnoniten, 1 den Protestanten 
angehören.

** )  Bei den Häusern des Bertrich. Förstemann I. 250.
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Husen leistet Zeugenschaft unter Bischof Heinrich von Freising (1098  bis 1 13 7); 
W alther von Perhtriheshuson findet sich unter Abt Adalbero circa 1116 bei einer 
V erhandlung zu Ebersberg ein. (G f. H undt, C artu lar d. Kl. Ebersberg S .  5 4 .)  
V on großer Wichtigkeit für die Geschichte dieser P fa rre i ist eine Urkunde 
Bischof O tto  des Großen, wahrscheinlich noch ungedruckt, im Archive des erzb. 
O rd inaria tes. Bischof O tto  lost den Zehent von Perhtreshusen und den um 
liegenden zu dieser Kirche gehörigen Dörfchen, der in Laienhände übergegangen 
w ar, wieder ein und gibt ihn dem Gotteshause und seinem Priester für immer 
zu Lehen. D a s  hierüber aufgesetzte Docum ent trägt die J a h rz a h l 1 147*). 
Petershausen ist in  diesem Actenstücke nicht ausdrücklich eine P farre i genannt; 
weil aber von Dörfchen die Rede ist, welche zu Petershausen ihre pfarrlichen 
Rechte (IvA itim u) zu suchen haben, so tr itt es gleichwohl in dieser Eigenschaft 
aus. D ie  M atrikel vom I .  1315  zählt denn auch PeterShausen (?o roü t6 r8 - 
Iruusen) geradezu den Pfarrkirchen deö Decanates Altomünster bei. W ie lange 
das Geschlecht der Edlen von Perchtershausen sich forterhielt, läßt sich schwerlich 
genau bestimmen; im I .  1394  macht ein Heinrich Hofweys, gesessen zu 
Perichtershawsen zu Dachau eine Klage anhängig, (ö lon. Lote. X IX . 252 .) 
Doch scheinen die Edlen von Kammer die eigentlichen G rundherren daselbst 
gewesen zu sein; denn Andre Thannberger und U rsula, H errn E rasm  von 
Seiboltsdorf H ausfrau , erbten von ihnen um das 1 . 1477  M ünchvorf, Stacheleck, 
W annersdorf, P e te r tz h a n s e n  und Wasen. (H und, Stamm enbuch, 1. S .  244 .) 
D a s  letztgenannte Wasen, jetzt der Wasenhof genannt und in der P farre i P e ters
hausen gelegen, w ar noch im M itte la lte r eine Befestigung, m nnitio  „m inu vrm in" 
vel IVercku genannt und wurde unter Bischof Heinrich I. zum D om e in Freising 
geschenkt. (L leioüelbeoü, Inst. bülsinK-. I . 2. X. 1313 .)

I m  I .  1508 unterschreibt Geori Peterßhauser von Peterßhausen nebst 
dem R athe Rosenpusch aus München eine Entscheidung des geistlichen Gerichtes 
zu Freising, allein es ist sehr zweifelhaft, ob dieser an dem O rte  noch seßhaft 
w ar, von dem er den Namen führt. (Oberb. Arch. X X V . 239 .)

Einen P fa rre r daselbst finden w ir m it Namen erst genannt im I .  1524; 
U eotor v .  W olmcü Unolü Derselbe hatte einen V icar zu PeterShausen in 
der Person eines W olfgang Pfaffenhofer.

I m  I .  1568  erkürte der Herzog von B ayern , er wolle nicht mehr gestat
ten, daß irgend ein Priester diese P farre i erhalte, der nicht auch au O r t  und 
S te lle  residire. V on späteren P farrherren  wird unS 1588 ein Canonicus 
Jo h a n n e s  Lechel, 1623 S tephan  P ränd e l, 1641 B althasar S a ile r  verzeichnet.

*) In nowins SÄnota st iii6ivi6us ti-imtutiL. Otto 6s> xi'nti.'i tdismMnsis si>i8SNM8. 
Xotieie postsrorum 8sripto eommvn6an6um 6uxiimi8, gunil 6vsimMiousm gmrnclam, 
nosti'i Inris alignamlo I-iiois iiidsiisticint.'u» »us .imoi'S 6si st iS8>)oetu ,ju8tis>s No 
nikml illoi'um libsravimn», st sesIcÄs snognv 8.issr6oti porpstuaHts^ l>snoiioMviimi8. 
OseirnA. vvro 68t, gns 6skot,n' 6s ?oilitro8>w.8sn totalitsi- ntgns sis visnlis gus 
IsAitima 8»!t Apot socls3imn pr^enomiimts vüls regniiunt. Vt Lutsm In>P>8 uo8trs 
dsnsüssntio 8tats.tum 6sl>it,  ̂ innitatnr tirmitato st nu!Io snoes88oinm ii0 8 trorum 
temoi's imnutotui^ littvris nunotari ao 8i^illo nostro 8i^sari praeoipisutss, ts8ts3 
quogns, gni prao8vnts8 aNsrant 8nd8sridi tsoiiimg. Onorum dass nomina 8ont. 
Os slsrisis. Olrious 6vsanu8, OnAsl8su>cu8 3sol,i8t!on8. tV»ItIisru8.X!dsrtu8. Xi-no!6ii8. 
Rs^vinus. Os Imsi3, Xldsvtus 6s 8tni'sl>olt (8>iovo>0 Otto <ls 0srl:tr68lin8sn. Ls- 
6olt st tixitei' sin8 V/:>Itm:>n 6s 0,i8tl>vro. Oiniious eumsi- (mäus) st ti>H sius 
Hsiniüi et Islmili. On6o!t' 6s Riodolv (8lni8vi0. liulsnt vt t'rstei' sin8 liouNolt' 6s 
Oudeullusen. Osruuis 6s OuI>su6oi6t Osruuis 6s slmirisi' st plurss alü. XoM 8>mt 
Limo Lb iiioarii. 6m. LIOXOV1I. aiwo üutew 6omsi Ottonis Irismx. spi X° fslioitvr 
XLIM.
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D ie  P farre i Petershausen unterstand im  I .  1524 der freien Collation 
des Bischofs; 1740 erscheint sie als Wechselpfarrei.

Non einem werthvollen Reliquiengefäße dieser Pfarrkirche berichtet die 
Schmid'sche M atrike l: D ie  oustnäitur relicsumrium in ur^ontou Oruoo in  
oujus meäio Im bstur no tub ilis  purtiou lu  cio 8. Oruoo, yuuo ja m  ao 1503 
nä llu vo  eoolesmm cüoitur Inisso cloiutn.

Ueber PeterShausen sehe man: Deutinger, alt. M a tr. §. 285, 393, 493, 
683 ; Zimmermann's geistl. Kalender S .  230; G f. H undt, Ortsnamen in 
Bayern S . 40 ; A. Huber, Eins, des Christenthums 111. 409. 410 (wo aber 
der Ortsname ganz irr ig  abgeleitet w ird ).

10. Reichertshausen a. d. Zlm.
P farre i m it 541 Seelen in  105 Häusern.

Reichertöhauscn, D., Pf.-K., P f.-S ., Schule, -j- 
303 S . 62 H. —  K il. 

Holzhopf, E. . . . 4 „ 1 „ 1 „
Kreut, D ...................... 32 „ 8 „ 3 „

Ä tm tir rg , W. Flk., -I- . 16 „ 2 „ 2 „

Kerum, E. . . ' . 7 S . 1 H. 2 K il.
Kohlmühle, E. . . 6 „ 1 „ 2 „
Lausham, W . . . 20 „ 3 „ 3 „

P a in d o rf, D ., Flk., -1 98 „ 18 „ 2 „
Grafing, D . . . . 35 „ 9 „ 1 „

A n m e r k u n g e n :  1) I m  Pfarrbezirke befinden sich 8 Protestanten, welche dem V icaria t Kemoden 
zugetheilt sind.

2) Umfang der Pfarre i 2,^ Kilometer.
3) Wege gut.
4) Die Ortschaften der P farrei gehören in  das Bezirksamt Pfaffenhofen und in  die politischen 

Gemeinden Reichertshausen und Paindorf.

I .  Psarrsttz: R e ich e rtsh a u se n , an der Landstraße und Eisenbahn von München 
nach Ingolstadt, an der Districtsstraße nach Jetzendorf und am Jlmflusse, zum 
The il auf einer Anhöhe gelegen. Eisenbahnstation und Post am O rte  selbst.

Pfarrkirche. Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1874. S ty l  romanisch. 
Geräumigkeit unzureichend.*) Baupflicht die Kirchenstiftung. Achteckiger Spitz
thurm  m it 3 Glocken; die erste und zweite je m it der In sch rift: „Gegossen im  
J a h r 1873 von Eduard Becker in  In g o ls ta d t;"  die dritte ohne Angabe des 
A lters und GießerS: ,,/Vvo M aria  g-ratia ploua Dom inus teouw ." (Ions. 
16. J u l i  1714. Patron der hl. Erzmartyrer Stephanus. 3 a lt. xo rt. 
8s. 11. Om. bei der Pfarrkirche (zu klein). O rgel m it 8 Reg. P f a r r -  
got teSdienst :  an den Sonntagen vom weißen Sonntag bis Allerheiligen 
regelmäßiger Wechsel m it den F ilia len Paindorf und Ilm b e rg ; in  der W inter
jahreszeit werden die nach Ilm b e rg  treffenden Pfarrgottesdienste in  der P fa rr
kirche gehalten. Im m e r in der Pfarrkirche t r if f t  der Gottesdienst an den 
Quatempersonntagen, in  der h l. Nacht, am Neujahrsfeste, hl. Joseph, Pa lm 
sonntag, an den 3 letzten Tagen der Charwoche, Oster- und Pfingstmontag, 
Christi H im m elfahrt, Frohuleichnamsfest und folgendem Sonntag, am Feste 
des hl. Johannes Baptist, Sonntag vor B a rth lm ä , 1. Sonntag im August, 
Erntefest (M a riä  Geburt), Kirchweih, Allerseelen und Allerseelensonntag. Ewige 
Anbetung am 3. Februar. Sept.-Ablässe am Patrocin ium , am Pfingstsonntag

* )  Von den alten Grabsteinen der Adelsfamilie von Pefsenhansen heben w ir folgenden hervor: 
„H ie liegen begraben der edl vnd vest Hans von Pefsenhansen zu Reicherzhansen vnd 
Ebcrsbeindt der gestorben ist den 1. Onnuarii (1b . .) die edl vnd tugendhaft frau M arga 
retha geporne von Frnnnhofen sein ehliche Haußfrau: ist gestorben (den 16. M ärz 1586). 
—  (Geharnischter R itter in  Lebensgröße.)
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und am Kirchweihfeste. Aushilfe im Beichtstühle ist zu leisten: in Steinkirchen 
am S t .  Annafeste; in  Ilm m ü nste r am Neujahrsfeste, am Feste des hl. Joseph, 
der hl. D reifaltigkeit, des hl. Arsacius und am S o n n tag  vor B arth lm ä . 
Außerordentliche Andachten: im Advent 5 R orate nach Angabe; in  der Fasten 
an  den S o n n -  und Festtagen Fastenvortrag und Kreuzweg, freiwillig; an den 
S onn tagen  des J a h r e s ,  ferner während der A ntlas- und Allerseelenoctav 
Rosenkranz, herkömmlich; im M on at M a i 12 M aiandachten, freiwillig. Am 
3. M a i B ittgang  nach Scheyern m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  
1 J a h r ta g  m it V ig il und Requiem , 3 Ja h rta g e  m it Requiem und Libera, 
26 Jahrm essen. —  D en M eßner- und Cantordienst versieht der Lehrer; eigenes 
M eßnerhaus nicht vorhanden. —  Kirchenvermögen: n ) ren t.: 7242  47. 8 6 ^ , . ,  
b )  nichtrent.: 1417 47. 25

II. Filialkirchen: 1) I l m b e r g ,  nahe der Districtsstraße von Reichertshausen nach 
Jetzendorf, anmuthig auf einem Hügel gelegen. E rbauungsjahr unbekannt. 
N estaurirt 1879. S ty l  nicht ausgeprägt. Geräumigkeit ganz unzureichend. 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Kleiner S a tte lth u rm , über dem Presbyterium  
erbaut, m it 2 Glocken; beide gegossen, resp. umgegossen von Hubiuger in 
M ünchen 1829  und 1830. Oons. cknd. P a tron  der hl. M a r tin u s , Bischof. 
3 a lt. p»rt. 8 s . nicht eingesetzt. 6 m . O rgel nicht vorhanden; neuestens wurde 
ein H arm onium  geschafft. P f a r r l i c h c r  G o t te s d ie n s t :  von O stern bis Aller
heiligen jeden 3. gewöhnlichen S o n n tag ; außerdem am Patrocin ium  (S o n n 
tag vor oder nach dem Feste im Wechsel) und am Weihnachtsfest das Früham t 
p ro  paroekirm m . Außerordentliche Gottesdienste: 3 Schaueräm ter, Nachkirch
weihgottesdienst m it Requiem, AllerseelennachgotteSdienst m it Requiem, Gedenken, 
Libera und dreimaligem Gräberumgang. —  S t i f t u n g e n :  7 J a h r ta g s  mit 
Requiem ohne V igil, 7 Jahrm essen. —  M eßner ein B au er, C antor der Lehrer 
von Reichertshausen. —  Vermögen der Kirche: u) ren t.: 2745  47. 70 /H., 
ü )  nichtrent.: 651 47. 37

2 )  P a i n d o r f ,  an der M ünchen-Jngolstädterbahn und der Vicinalstraße 
nach Obermarbach und am Jlm flusse gelegen. Erbaunngsjahr unbekannt; das 
Langhaus gebaut 1 7 7 7 ; restaurirt, zum T heil wiederholt 1879. O hne au s
geprägten S ty l .  Geräumigkeit unzureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. 
Spitzthurm  m it 2 Glocken, gegossen von Ignatz  B au er in  München 1861 und 
1866 . Consecrirt am 10. Septem ber 1777  durch den Bischof Inu iov ious 
4o86püu8 von Freising. P a tro n  der hl. N icolaus. 3 a lt. tix. 8 s . Om. 
O rgel m it 8 Reg. P f a r r g o t t e s d i e n s t  je am 3. S o n n ta g , ferners an den 
Festen: M a riä  Empfängnis;, Patrocin ium , resp. am folgenden S o n n tag , W eih
nachten, Epiphanie, M ariä  Lichtmeß, M a riä  Verkündigung, Oster- und Pfingst
sonntag, Peter und P a u l, M a riä  Him m elfahrt und Allerheiligen. Außer
ordentliche Andachten: an den letzten 2 Tagen der Charwoche im hl. Grabe 
das Allerheiligste ausgesetzt von 11 Uhr M ittag s  bis 4  Uhr Abends; am Char- 
samstag um 4  Uhr Abends Auferstehungsfeier; am Feste des hl. N icolaus ein 
Engelam t; 4  Schaueräm ter und Erntcdankamt nach Angabe; Nachkirchweih
gottesdienst und AllerseelennachgotteSdienst. —  S t i f t u n g e n :  2 Ja h rta g e  m it 
Requiem-, 13 Jahrm essen. —  M eßner ein G ütler des O rtes . Cantor der 
Lehrer von Reichertshausen. —  Vermögen der Kirche: u ) ren t.: 2714  47. 29 ^ . ,  
d )  nichtrent.: 1483 47. 13 ^>.

I m  Schlosse Reichertshausen befindet sich eine dem hl. F lorian  geweihte 
Capelle, in der aber schon lange kein Gottesdienst mehr gehalten wird.

II I . P sa rrv erhä ltn isse : P räs, der P fa rre r von Steinkirchen. Fassion: Einnahm en: 
1309 47. 52  ^ . ;  Lasten: 59 47. 6 Reinertrag: 1250  47. 46  ^ . ;  O n u s-
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capital: 428 4 /. 57 /A. von 1872— 1889 ina l. m it 34 47. 29 alljährlich 
an dir Pfarrkirchcnstiftung Gosseltshausen. W iddum : 3 da 90 a 47 qm —  
11 Tagw. 46 Dezim. Äecker, 2 üu 4 u 44 qm —  6 Tagw. Wiesen. Durch- 
schnittsboirität: 10. Pfarrhaus 1847 erbaut, geräumig, passend, zu ebener Erde 
feucht, ohne Keller. Oekonomiegebäude a lt, baufällig und deßwegen Neubau 
bald nothwendig, zu w eitläufig, auf feuchtem Grund. Baupflicht die P fa rr- 
pfrüudestiftuug. Hilfspriester ist keiner da. Beginn der Matrikelbücher: Tauf
buch 1675, Trauungs- und Sterbebuch 1762.

IV . Schulverlfiiitills fe: 1 Schule in  Reichertshausen m it 1 Lehrer, 87 Werktags
und 25 Feiertagsschülern. Schulhaus 1874 erbaut.

M eine Rothen. R e iche rtshausen , rm lurrtöslm snn* **))  läßt sich geschichtlich schon 
am 16. J u n i des Jahres 780 nachweisen. Unter diesem Datum  schenkt eine 
M atrone, Toza, zu dem O ra to rium , welches sie zu Ehren des hl. Corbinian 
auf ihrem eigenen Grunde in L iaüuro tsüusin  erbaut hatte, ih r ganzes väter
liches Erbgut m it großen Ländereien. (Noioüeibeelr, üist. frisirrg-. 1. 2. X . 63.) 
Diese Kirche muß übrigens früh zu Grunde gegangen und m it dem ursprüng
lichen T ite l nicht mehr erbaut worden sein; die jetzige Pfarrkirche hat das 
Patrocinium des h l. Stephanus. E in  k iüüerisürrsu, wohl der hier beschriebene 
O r t ,  wurde als tegernsce'sches Klostergut um das I .  915 von Herzog A rnu lf 
eingezogen. (Freyberg, Gesch. von Tegernsee S . 24.) Anno 1347, schreibt 
Wening, ist bei dieser Hofmarch von Kaiser Ludwig (dem Bayer) dem da
maligen Inhaber Ludwig Pütterich Burger zu München, der Burgfried er
theilt worden, welches Schloß aber sammt dem Burgstall und anderer Z u 
gehör dein Hvchstift Freysiug zu Lehen geht. (TopoZi-. Ilav-rrüro I. 161.) 
Einer der denkwürdigsten M änner aus dem Geschlechte der Pütrich war R itte r 
Jakob Püterich von Reichertshausen, dessen weiter unten noch gedacht werden 
w ird. Nach ihm gelangten die Herren von Peffenhausen^) in  den Besitz 
dieser Herrschaft, denen die Edlen von S ta in g riff und Weichs, dann die Herren 
von Vequel folgten.

Eines Priesters zu Reichertshausen geschieht Meldung in der Sundern- 
dorfer'schen M atrike l vom I .  1524, wo bemerkt w ird : D om inus Nntkrias llruzn 
dooporu tor ü liu lis  eeelosiao s. ditcqümiri in  lio ioüsrt/.üunseu, quuo ys rtin e t 
a ll im w y lr it / lu u is o n  ym-oolrislei». Sigmund von Peffenhausen zu Reicherts
hausen und Winkhel stiftete am 31. J u l i  1606 fü r seine Gemahlin Amalia, 
Gebvrne von Sandizell, in dieses Gotteshaus einen ansehnlichen Jahrtag , der 
noch besteht, aber seit dein I .  1719 bedeutend reducirt ist. (Erzb. O rd . Arch.)

I m  30jährigen Kriege erfuhr das Schloß Reichertshausen trotz seiner 
festen großartigen Bauart schreckliche Verwüstung. Noch im I .  1701 findet 
sich bei Wening die Bemerkung: „D a s  Schloß ist seht des Schwedischen E in 
falls noch n it allerdings völlig, jedoch soviel erbauet, daß selbiges zu bewohnen; 
ist auch m it einer Ringmauer und doppleten treffen Wassergraben vmbgeben. 
D ie  Brandstätt seyud erst Nützlich auß dem Aschen wieder erhebt vnd auffge- 
richt worden."

Von den Pfarrvicaren des XV11I. Jahrh , machte sich besonders Nicolaus 
C arl (1733— 1773) verdient, der in einer Eingabe vom I .  1767 sich darauf 
beruft, er habe die Kirche Reichertshausen „von den Apostelkreutzen an höcher 
aufgeführt und auf jetzigen formb m it fenster, Porkirchen und stiehlen ver
sichern" Außerdem hatte er die Filialkirche Paindorf neu erbaut und den ab
gebrannten Kirchthurm zu Ilm b e rg  wieder hergestellt.

*) Bel den Häusern des Richart. Förstemann I. 1045.
**) Sehr häufig auch „Pfesfenhausen" geschrieben.
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S e it dem I .  1837 hat Reichertshausen den T ite l und Rang einer P farrei.
D as Schloßarchiv soll m it Aufhebung des Patrimonialgerichtes zum größten 

T he il in 's  Reichsarchiv gewandert sein; wohin die vielen vorhandenen Gemälde 
und Statuen gekommen, ist unbekannt.

Ueber Reichertshausen vgl. Deutinger, alt. M a tr. §§. 282 , 394, 496, 
683; Fichtl's Beschreibung des Landgerichtes Pfaffenhofen, S . 53— 54; Oberb. 
Arch. X X I I .  129; R iedl's Reiseatlas, Lief. IV . Route 1. S . 4. —  I n  
Wening's schon citirter TopoAimpIiin U nvarius l. 161 findet sich eine Ab
bildung des Schlosses.

I lm b e r g  wurde in  früheren Zeiten einfach „B e rg " genannt, und ist 
deßhalb schwer von gleichnamigen Orten zu sondern. Noch die Sundern- 
dorfer'sche M atrike l vom I .  1524 sagt: eoolssirr ti l iu lis  8. N u r lm i in  L e i^ . 
Dagegen liest man auf der Apianischen Karte vom I .  1566 bereits den O r ts 
namen „J lm p e rg " eingetragen. R iedl's Reiseatlas vom I .  1797 gibt wieder 
einfach „B e rg ".

D as Presbyterium der Filialkirche zu Ilm be rg  soll nach uralter Volks
tradition einstmals ein Heidentempel gewesen sein, was durch die hervortretende 
Höhenlage des Punktes, daun durch die vielen Römerschanzen und die häufigen 
Funde antiker Münzen in dieser Gegend sehr wahrscheinlich w ird. (V g l. die 
Münzen- und Siegelsammlung des histor. Vereins von Oberbayern I. S . 70.)

P a i n d o r f  lernen w ir  zuerst durch ä lp rs e ü t ste ? L K in ä o rtI* )  kennen, 
der um das I .  1140 die Schenkung eines Hofes zu Aspach an's Kloster 
Jndersdorf bezeugt. (Oberb. Arch. X X iV .  S . 5 .) D ie  M atrikel vom I .  1524 
schreibt soolesin. til iu lis  in  llunclo rtl. D ie  Apianische Karte vom I .  1566 
verzeichnet den O r t  schon, wie er jetzt lautet: kninclort'.

D ie  schöne Muttergottesstatue auf dem Seitenaltare rechts, einst der 
Klosterkirche Scheyern gehörig, soll im 30jährigen Kriege zwei Schwerthiebe 
eines schwedischen Soldaten aufgefangen und von dem celebrirenden Priester 
abgewendet haben.
Eines Gedächtnisses nicht unwerth ist der Ritter Jakob Piittrich von Reichertshausen, geb. 

1102. Auf weiten Reisen bis in die Niederlande, nach Ungarn und Ita lien sammelte er eine 
große Bibliothek, besonders von mittelhochdeutschen Dichtungen. Eine eigene Fahrt unternahm er 
nach Eschenbach in Mittelfranken, um das Grab des großen Wolfram von Eschcnbach aufzusuchen 
und zu beschreiben, klm das I .  1170 scheint er gestorben zu sein. Ngl. über ihn H. Holland, 
Gesch. der altdeutschen Dichtung in Bayern, S- 113 und 565.

11. Scheyern.
Organisirte Kloster-Pfarrei m it 2386 Seelen in  426 Häusern.

S cheyern, D., K l., Pf.-K., Pf.-S-, Schule, 4 Großenhag, D. . . 287 S . 58 H. 0,  ̂ KO
590 S. 90 H. — Kil. Grnbhof, E. . . . 7 „ 1 „ 3..

Blaumoosen, E. . . 9 „ 1 „ 1., „ Gnmmelsberg, W. . 17 „ 2 „ 1
Durchschleicht, W. . 26 „ 1 „ 4,- „ Gurnöbach, D. . . 59 „ 10 4 , „
Edersberg, W. . . 17 1 „ 1,. „ Habertshausen, D. . 53 „ 8 N.
Eichbcrg, W. . . . 17 3 Holzried, D. . . . 19 „ 6 „ 3,. „
Fernhag, D. . . . 161 36 „ Menzenbriel, W. . . 11 „ 2 5.,
Froschbach, E. . . 11 1 „ 3,i Mitterscheyern, D. 166 „ 37 „ 1...
Fürholzen, D. . . 58 12 „ 3a Oberdnmmeltshansen,
Gneisdorf, D. . . 30 5 „ 2 W ............................ 11 „ 2
Grainstetten, D. . . 51 8 „ „ Oberschnatterbach, W. 28 5 „ 2 „

*) Dorf des Bago. Förstemann I. 200.
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Oedenhub, W. . . 18 S. 2 H. 4„ Kil. Winden. D. . . . 44 S. 8 H. 3 „ Kil.
Plöckiug, D. . . . 4b 8 1,° Wolfsberg, D. . . bb „ 13 0,6 „
Satzelhof, E. . . . 4 „ 1 1-- 8°ll, W..................... 17 „ 2 4
Schabenberg, D. . . 46 „ 12 4 „ Ziegelnöbach, D. . . 30 „ 6 „ „
Triefing, D. . . . 64 12 3,„ Mederscheyrrn, D . ,
Unterdummcltshauscu, Flk., -1 . . . . 119 „ 19 „ 3,3 „

E........................... 11 „ 1 2„ „ Höflmayr, E. . . . 8 „ 1 „ 4.3
Unterschnatterbach, D. 36 „ 6 1,3 „ Posthof, E................. 14 „ 1 „ 3,, „
Vieth, D .................... 90 18 2 Radlhöf, W. . . . 41 „ 3 „ 4 „
Voglried, E. . . . 5 1 2„ „ Sulzbach, D. . . . 36 „ 9 „ O,? „
Webling, W. . . . 29 4 2,. „ Taßlmühle, E. . . 10 „ 1 „ 2,.
Wernthal, W. . . . 19 „ 2 „ l „ „ Washof, E. . . . 8 „ 1 „ 2,3 ,,

Anm erkungen: 1) Bei Dentinger „Oed", „Rauhhof", „Bühelhof", „Perenzhof" und „Zunham- 
merhöfel" werden nicht mehr aufgeführt; dagegen finden sich dort nicht Eichberg und 
Großenhag.

2) Im  Pfarrbezirk befinden sich 30 Protestanten, die Lutheraner nach Kemoden, die Mennoniten 
nach Singen eingepfarrt.

3) Umfang der Pfarrei circa 40 Kilometer.
4) Wege sonst gut, bei nasser Witterung sehr schmutzig und beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören i» das Bezirksamt Pfaffenhofen und in die politischen 

Gemeinden: Scheyern, Mitierscheyern, Niederscheyern, Hettenshausen, Ilmmünster, Paindorf, 
Triefing, Winden, Vieth und Sulzbach.

I .  P fa rrs ih : K lo s te r S cheye rn ; Kloster und ein Theil des Dorfes auf einer 
Anhöhe an der Districtsstraße von Freising nach Schrobenhausen gelegen. 
Nächste Bahnstationen: Pfaffenhofen 5 Kilometer, Reichertshausen 6 Kilometer 
entfernt. Post in  Scheyern selbst.

P farrkirche: A ls  solche dient, seit bei der Säcularisation die eigentliche P fa rr
kirche abgebrochen wurde, die S tiftskirche?') Dreischiffig. Erbauungszeit unbekannt. 
Zuletzt restaurirt 18 7 6 —1879. S ty l  ursprünglich romanisch, jetzt der Haupt
sache nach wieder in  diesem S ty l  hergestellt. Zureichend geräumig. Baupslicht 
das Staatsärar. Massiver Spitzthurm m it 6 Glocken. D ie  erste, gegossen 
von Eduard Becker in  Ingolstadt 1876: ,,8 i exa lta tus kusro a te rra , omuia 
tra lla w  aä m s ipsum ." D ie  zweite: „A us  dem Feuer floß ich, Joh . Span- 
nagl in  München goß mich 1816." D ie  dritte gegossen von dem Nämlichen 
1816: „Joachim  Furtm ayr, P farrer und G utthäter." D ie  vierte: „4 . lk. <1. 
m isersrs  nokiis. H uäerunt 9. N . I^anZenesger et L . L in s t. N onaeliv  
1720 ." D ie  fünfte: „Gegossen von Eduard Becker in  Ingolstadt 1876." 
D ie  sechste oder Sterbeglocke, gegossen von Ernst in  München 1749. Oons. 
äub. Patrocinium am Feste M a riä  H imm elfahrt und Sonntag nach dem 
Magdalenenfeste. 3 ult. ü x ., 3 a lt. po rt. 8s. 6 . 6m . von der Kirche ge
trennt, außerhalb der Klostermauern, m it Capelle; die Ruhestätte der Conven-

Im  Presbyterium nahe dem Hochaltar der Grabstein des Grafen Otto I I .  von Scheyern 
und seiner frommen Gemahlin Haziga mit der Inschrift: »Llioäum Viator! tjuos die
pscls Promis Lla^nornm-8oü^rao (lomitum oinoros sun t-IIt poncius post tunera 
liaborout, lioo - Dapiclo olauttuntur. Vis smplius? ÜIuAnorum Lojao ckuoum sunt 
atavi postqnam Ooilam, Vispaouw, Llontsm s. Votri V. Lonoäioto volut primitias 
saorarunt, Oastrum lioo oossors Roii^iosis Irsroäibus; our ita? Vossi ouris suavitor 
iutor Iratrum odoros ot eantum die guiosooro volusrunt. — Xbi V iator ot püs 
manibus dono prooaro." — An der Seite des Benedictusaltars ruht der Abt Rupert 
Leiß: „ I lio  gaoet llovoronclissimns Xbbas kuportus Doiss, gui natus Xollrsmii
26. Vodr. 1795 saoorciotio iuitiatus 16. ^.u§. 1819 ttuoäsoim annis in rura li 
animarnm oura oonlootis Nsttonii soloüitor protossus 2. lu l i  1833 Vrioris oikioio 
ibi por drovo kunotus a rsAS Duclovioo 1. monastorii Koli^ronsis rsstaurati I'ruo- 
positus nominatus ot 1. Oot. 1838 installatus, 24. 8opt. 1843 Xbbas bonoäiotus 
clism suprsmum odiit 12. Xov. 1872, v ir  piotats ot licio, oonstantia ot pationtia, 
simplioitato et woclostia reliZiosa insiZnis. R. I. V.
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tualen ist der an die Stiftskirche anschließende Kreuzgang. O rgel m it 24 Reg. 
P fa r rg o tte s d ie n s t an allen S onn- und Festtagen. Concurs an allen Fest
tagen, Monatsonntagen und Freitagen. Ewige Anbetung fü r die P farre i am 
13. August. Sept.-Ablässe am Feste Kreuzerfindung und an den Sonntagen 
nach S t.  Magdalena und S t.  M a rtin u s , B . D er Frauenaltar fü r die M i t 
glieder der Rosenkranzbruderschaft priv ileg irt. Aushilfe w ird geleistet nach 
Pfaffenhofen, Hettenshausen, Eurenbach und Gerolsbach. Außerordentliche 
Andachten: Rorate nach Angabe; an den Fastenfreitagen Kreuzweg, fre iw illig ; 
an den Sonntagen Rosenkränze fre iw illig . —  S t i f t u n g e n :  50 Jahrtage ohne 
V ig il;  159 Jahrmessen; 4 Quatempergottesdienste der Martinibruderschaft m it 
V ig il,  Requiem und 2 Beimessen; 2 Quateinpermessen; 1 M a rtin ia m t; Seba- 
stianiamt, Ulrichsamt, sowie Requiem m it 2 Beimessen für die Parochianen am 
Kirchweihmontag herkömmlich.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Martinibruderschaft, bestand schon um das I .  1440, 
wurde erneuert uud oberhirtlich bestätigt am 28. J u n i 1627. Ablässe oom 
15. October 1627. Hauptfest: Sonntag nach M a r tin i m it feierlichem Amt 
und Generalcommunion. Jeden Quatemperdonnerstag V ig il, Requiem, 2 B e i
messen; Sonntags darauf Nachmittags wieder V ig il;  fü r jedes verstorbene M i t 
glied 1 hl. Messe. —  Vermögen der Bruderschaft: circa 3000 44.

2) Bruderschaft vom h l. Rosenkranz, errichtet ain 19. J u n i 1643, m it 
oberhirtlichem Consens erneuert 1870, Instrum ent vom 1. A p r il 1870. Haupt
fest: Rosenkranzsonntag; Nebenfeste jeder 1. Sonntag im M onat m it Rosen
kranz, P redigt, Procession und Vertheilung der Monatheiligen; die Procession 
auch an den 3 Marienfesten: H immelfahrt, Geburt und unbefleckten Empfänglich, 
nach dem Vormittagsgottesdienst. Am Montag nach dem Hauptfeste Requiem 
m it Gedenken fü r alle Verstorbenen der Bruderschaft; fü r die verstorbenen 
M itg lieder auch jährlich 4 Quateinpermessen und 4  Jahresmessen. — Ohne 
Vermögen (seit 1803; bis dahin 7200 4 /.) .

3 ) Herz-Mariä-Bruderschaft, aggregirt am 18. A p ril 1846; oberhirtlicher 
Consens vom 17. J u l i  1846. Hauptfeste: Sonntag vor Septuagesima und 
Sonntag nach der Octav von M a riä  H immelfahrt. Jeden M onat hl. Messe 
nach In te n tio n  der Bruderschaft; an den 11 Bruderschaftsfesten je 1 hl. Messe 
fü r die verstorbenen M itglieder. —  Vermögen: 12 47.

4) Bruderschaft vom himmelblauen Scapulier der unbefleckten Empfänglich 
M a riä .

5 ) Erzbruderschaft des Strickgürtels vom hl. Franciscus.
6) Gebetsapostolat seit 1868.
7) D er dritte Orden des hl. Franciscus constituirte sich nach erlangter 

Vollmacht am 1. J u n i 1846. Hauptfest: Sonntag nach dem Feste des hl. Fran
ciscus. 4 Convente: am Feste des hl. L-tephanus, Oster- und Pfingstmontag 
und M a riä  Himmelfahrt.

Nießner und Cantor der Lehrer von Scheyern m it einem Gehilfen. —  
Vermögen der Kirche: a) rent.: 40690 44. 68 ^ . ,  b) nichtrent: 37197 47. 53

I I .  Mellenirircheii: 1) C a p ite lk irch e  oder W itte ls b a c h e r G ru ftk irc h e .* )  E r- 
bauungSjahr unbekannt. Restaurirt 1550, 1623, 1786 und 1816. S ty l 

'  ̂ ursprünglich gothisch, später Renaissance. Baupflicht das Staatsärar. Beuedicirt. 
Ohne Thurm . 1 a lt. p o rt., 2 a lt. tix . A u f dem Margarethenaltar täglich

*) V g l. den Aufsah Hefner's: Ueber die Fürstengrust und die Fürstencapelle zu Scheyern, 
Oberb. Arch. I I .  181 — 202 , wo über die hier bestatteten Fürsten, die daselbst befindliche 
GeschichtZtafel und die angebrachten historischen Gemälde näherer Aufschluß geboten ist.
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1 h l. Messe, welche Ludwig der Brandenburger am 5. Januar 1356 fü r seine 
hier ruhenden Scheyrer Ahnen stiftete; außerdem keine S tiftungen da.

2) K ö n ig s c a p e lle , auch „schmerzhafte Capelle" genannt. S ty l ursprüng
lich wohl romanisch, jetzt gothisch. 1 u lt. l ix . Jährlich am schmerzhaften 
Freitag 1 h l. Messe.

3 ) D ie  P rä la te n c a p e lle ,  1565 in  spätgothischem S ty le  erbaut; hat 
nur mehr kunsthistorischen Werth.

4) D ie  S e m in a rc a p e lle  m it schönem gothischen A lta r —  u lt. p o r t .— , 
der dem hl. Corbinian geweiht ist. 8s. eingesetzt. D ie  Capelle wurde 1878 
restaurirt.

5 ) D ie  M a r ie n -  oder K r ip p e n c a p e lle , dient nur mehr zur Krippen
darstellung und zur Beisetzung gestorbener Klosterdienstboten.

6) D ie  G o ttesacke r- oder S e e le n c a p e lle  m it einem fixen Kreuzaltar, 
auf welchem jährlich am Feste M a riä  Namen 1 hl. Messe gelesen w ird.

7) Außer Scheyern existirt noch die B la u m o o s e rc a p e lle , in  romanischem 
S ty le  neugebaut und am 1. M a i 1880 benedicirt; ferner die F ü rh o lz n e r -  
und die Z e lle rc a p e lle ,  beide ebenfalls nur benedicirt.

I I I .  F ilia lk irch e : N iede rscheye rn , am Gerolsbach, tief gelegen, 1,^ Kilometer von 
Pfaffenhofen entfernt. Erbauungszeit vermuthlich X V . Jahrh . S ty l  gothisch, 
doch m it Zuthaten aus der Renaissancezeit. Zureichend geräumig. Baupflicht 
die Kirchenstiftung. Kuppelthurm m it 3 Glocken. D ie  größere: „V v o  L lu ria  
K i'utia p lsnu. ui 6 6 6 0 i l l6 X X X  goß mich Ulrich von Rosen." D ie  zweite, 
ebenfalls circa 1480 gegossen: „ckolrunnss Älurcms . . . unser bVuuen." 
Insch rift der dritten unleserlich, dürfte schon aus dem X I I I .  Jahrh , stammen. 
Oons. (lud. Patrocinium am Feste M a riä  Verkündigung. 2 u lt. 6x., 1 a lt. port. 
8s. 6m . Orgel m it 3 Reg. (w ird  bald durch eine neue m it 8 Reg. ersetzt 
werden). P fa r rg o tte s d ie n s t ,  von den beiden Cooperatoren abwechselnd zu 
halten, an fast allen Soun- und Festtagen m it Ausnahme der folgenden: Neu
jah r, Fastnacht, Dreifaltigkeitsfest, Magdalena-, P ortinncu la-, Rosenkranz-, 
Allerseelen- und Martinisonntag und am Feste der unbefleckten Empfängniß M a riä . 
I m  M a i wöchentlich 2— 3mal Rosenkranz (nur von den Filialisten gebetet): 
B ittgang am 3. M a i nach Scheyern. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il 
und Requiem, 6 Jahrtage ohne V ig il,  13 Jahrmessen. —  Meßner ist ein 
G ütler des Ortes. Cantor der Lehrer von Scheyern. —  Vermögen der Kirche: 
u) rent.: 10671 M . 43 /,Z>., d) nichtrent.: 3317 M . 27 /H.

IV . Psarrverhältnisse: D ie  P farre i w ird vom Kloster aus pastorirt und w ird  der 
jedesmalige P farrvicar vom Abte des Klosters im  Einvernehmen m it der vber- 
hirtlichen Stelle aufgestellt. Fassion: Einnahmen: 3393 M . 79 /H ., Lasten: 
1661 M i 60 /H ., Reinertrag: 1732 M . 19 /Z>. W iddum: 36 rr 12 gm --- 
1 Tagw. 6 Dezim. Aecker; 50 u 9 gm —  1 Tagw. 47 Dezim. Wiesen. 
B o n itä t: 12. D as Pfarrhaus war bis zur Säkularisation Klosterrichterhaus; 
seit 1851 ist es den Schulschwestern fü r die Mädchenschule überlassen, als 
P farrhaus geräumig aber zu ebener Erde feucht. D as Oekonomiegebäude be
steht aus einem S ta ll fü r 2 Kühe und einem Stadel. D ie  Baupflicht bei 
beiden hat der S taat. Hilfspriester: 2 Cooperatoren, welche im Kloster wohnen. 
D ie  Matrikelbücher von Scheyern beginnen 1639, die von Niederscheyern m it 1635.

V . S chu lveriM tn is te : I n  Scheyern 1) eine Knabenschule m it 2 Lehrern, 136 Werk
tags- und 44 Feiertagsschülern; 2 ) eine Mädchenschule m it 3 Lehrerinnen, 
154 Werktags- und 56 Feiertagsschülerinnen. Knabenschulhaus 1873 neu
gebaut; der Neubau eines Mädchenschulhauses ist fü r 1881 in Aussicht genommen. 
D ie  Kinder von Niederscheyern besuchen die Schule in  Pfaffenhofen, die Kinder
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von Wolfsberg die Schule in  Tegernbach, die von Menzenbriel, Eichberg und 
Grainstetten die Schule in  Eurenbach.

V I. I n  Scheyern besteht seit 1113 ein Kloster vom Orden des h l. Benedictus. 
Von 1803— 1838 war es durch die Säcularisation aufgehoben, 1838 aber 
von König Ludwig I .  wiederhergestellt. D ie  jetzige Pfarrkirche w ar vom An
fange an und ist noch Stiftskirche —  „^.c l 6 . N . V . iu  ooslos assum xtum "; —  
als Pfarrkirche dient sie erst, seit in  Folge der Säcularisation die eigentliche 
Pfarrkirche 1806 abgerissen wurde.

K le ine Notizen. Scheyern  ist uns schon im  X . Jah rh , bezeugt in  der Form uä 
L e ln ru u ;* )  das Kloster Münchsmünster besaß laut seinem um das I .  950 
verfaßten Urbar an diesem O rte  eine Anzahl Eigenleute. (X uA ö l, uo titiua , 
orig-. D ow . Lo io . illu s tr . p. 21.) Um diese Zeit wurde der Scheyernberg 
(won8 Lotnronsis) von A rn u lf, dem Sohne des Markgrafen Luitpold, m it Mauern 
umschlossen, d. h. befestigt und zum ständigen Sitze fü r sich und seine Nach
kommen ausersehen. (O llio n . Lo lla r, oll. L topim n. ubd. p. 259.)

Z u  Anfang des X I .  Jahrh , begegnen uns die scheyerischen Grafen Udal- 
schalk und O tto  als Schirmvögte der bischöflichen Kirche zu Freising; O tto  war 
der Gemahl der G rä fin  Haziga, der Gründerin von Margarethenzell und Fisch
bachau, der Stammklöster des S tiftes  (Scheyern. A u f welche Weise die beiden 
genannten Mönchsniederlassungen, Colonien des S tiftes Hirschau, 1079 be
ziehungsweise 1086 entstanden, ist bereits im I I .  Bande dieses Werkes, S . 10 
und 16, näher ausgeführt; ebenso findet sich dort die Uebersiedlung der Mönche 
von Fischbachau nach Eisenhofen an der G lon im  I .  1103 (richtiger 1107) 
besprochen.

I m  I .  1113 faßten die vier Linien der Grafen von Scheyern den E n t
schluß, ihre B u rg  Scheyern, die übrigens schon länger nicht mehr bewohnt ge
wesen, der Klostergemeinde zu Eisenhofen (oder Petersberg) zu schenken. D a  
nach dem alten Abtkatalog in  Conrad's Chronikon Abt B runo  bereits 8 Jahre 
als Klostervorstand in  Eisenhofen gewirkt hatte, bis der Umzug von letzterem 
O rte  nach Scheyern stattfand, so w ird dieses Ereigniß in das I .  1119 zu 
setzen sein, wiewohl die Bestätigung des neuen S tiftes  durch Papst Catcht 1l. 
erst am 26. M ärz 1123 erfolgte. (Oüron. Koller. p. 77.)

Unter den ersten Aebten des S tiftes  regierten besonders Ulrich I I I .  (1135 
bis 1160) und Baldemar (1171— 1203) glücklich und segeuSvoll. Z u  des 
ersteren Zeiten tra t G ra f Eckhard, Sohn O tto 's  I I I .  von Scheyern, als Mönch 
iu  das Kloster ein und unter des letzteren Regierung gelangte der große 
h l. Kreuzpartikel, der seither den besonderen Ruhm Scheyerns bildet, durch 
Schankung des Grafen Conrad l l l .  von Dachau um das I .  1180 in den 
Besitz des S tifte s .* * )  Nach dem Facsimile zweier Urkunden aus Jerusalem 
war dieser Kreuzessplitter unter Patriarch Fulcherius ( i  1157) durch Leute 
des Grafen Conrad I I .  von Dachau einem Chorherrn aus Jerusalem gewalt
sam abgenommen worden; Patriarch Heraclius ( f  circa 1191) überließ die

*) Wahrscheinlich „bei den Skiren". Die Skiren waren ein germanischer Volksstamm ursprünglich 
an der Ostsee, dann in Galizien und an der obern Donau. Vgl. Förstemann l l .  
1312—13. Schneller (Wörterbuch II.)  w ill den Ortsnamen ans siriui-a, die Scheune, 
zurückführen, Andere verweisen auf das ahd. slcii-, hell, glänzend.
Ueber die Größe dieser hl. Reliquie, die in einein Langholze mit zwei Qnertheilen besteht, 
bemerken die Nonnmanta doiea: DonAitnäo gnxta. psclöw Lavarieum  Llonae. oontinst 
ä i^ itos 7 cum tnticksm iinvis. Außer dem hl. Kreuze sind hier noch i-aliqMas iinnAnos 
vom hl. B. M artinns, vom hl. M . Cyprian aus Antiochien, von der hl. Magdalena und 
der hl. Apollonia vorhanden.
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Reliquie dem S oh ne des G rafen  zum rechtmäßigen Eigenthume unter der 
Bedingung, daß zu Ehren des hl. Kreuzes eine Kirche gebaut werde. (V gl. N on. 
Loio. X . p . 381 .)

Letztere Clausel wurde allerdings spät in etwas dadurch erfü llt, daß Abt 
P lacidus an die Klosterkirche zu Scheyern eine Capelle des hl. Kreuzes anbaute.

Unter Abt B aldem ar brannte das aus Holz erbaute Kloster zweimal ab, 
und wurde in  Folge dessen ein S te inb au  aufgeführt.

D er jugendliche Abt Conrad I. (12 03 — 1 22 6), von Herzog Ludwig dem 
Kelheimer m it dem Scheyerer Forste beschenkt, w ar ein ausgezeichneter Förderer 
der Kunst und Gelehrsamkeit. Selbst K aligraph, Zeichner und M ale r zog er 
besonders das Universalgenie Conrad den Philosophen h eran , der gegen 50 
(nach anderen 3 0 ) Bücher geschrieben und theilweise prachtvoll m it M iniaturen  
ausgeschmückt h a t , so daß er als der bedeutendste M ale r seines Jah rh u n d erts  
im damaligen B ayern  gelten darf. (S ig h a r t, Gesch. der bild. Künste in B ayern , 
S .  274  ff.)

Abt Conrad wurde nach seiner Abdankung Propst in  Fischbachau, wo er 
noch im I .  1245  bei Gelegenheit der Schankung von Ahorswise (Achetswies) 
zu seiner Kirche a ls  lebend aufgeführt w ird .*  **))

S e in  Nachfolger Heinrich I. (1 2 2 6 — 1259) erbaute den noch vorhandenen 
massiven Kirchthurm, die S t .  Katharinencapelle, ein Kornhaus und ein Hospital. 
Unter ihm ward dem S tif te  die P farre i B erg  im G au  (1227 ) einverleibt; 
unter den nun folgenden Aebten gelangten die P farreien  B erbling (1262 ), 
Pfaffenhofen (1 3 1 8 ) , Vohburg (1 3 8 7 ) und Elbach (1 3 9 0 ) in  den Besitz des 
Klosters. (N on. Loio. X . p. 4 6 6 , 4 6 9 , 5 0 4 , 5 08 , 522 .) Am 3. August 
1260  erhielt der Abt von Scheyern das Recht der Pontificalien.

Abt W ilhelm  Kienberger aus Tegernsee (1 4 4 9 — 1 467) schaffte viele Bücher 
an, führte mehrere Gebäude auf und erwarb sich großes Verdienst um die Hebung 
der Ordenszucht. W ährend seiner A m tsführung, am 20. M ärz 1452 , besuchte 
Nicolaus Cusa Scheyern und machte dort die aufgesetzten Reformpunkte bekannt?^) 
(Abh. d. Akad. d. W . X . 3 5 9 .)  Auch lebten zu seiner Zeit zwei kunstgeübte 
Schreiber als Mönche zu Scheyern, Jo h a n n  Keim und Heinrich M olito r, von 
deren H and noch prachtvolle Codices auf der Staatsbibliothek zu M ünchen sich 
befinden. (Oberb. Arch. II. 94  ff.)

E iner der trefflichsten Aebte des S tif te s  w ar Jo h a n n e s  T urbeyt (1505  
bis 1525), aus dem B isthum e Passau gebürtig und zu Ingo ls tad t gebildet. E r 
liebte und förderte die Wissenschaften, wie er unter andern den gelehrten Aventin, 
seinen F reund, dazu vermochte, die Chronik Scheyerns, das Werk C onrad 's 
fortzusetzen. Ebenso verwendete er viel auf Werke der Kunst; er ließ zwei silberne 
S ta tu e n , die des hl. Jo h a n n  B aptist und des hl. Benedictus gießen, schasste 
ein neues kostbares Ostensorium von feinster Goldschmidarbeit für die hl. Kreuzes
reliquie her (abgebildet im O brou. 8 e k ^ r. M A . 1) und einen schönen S te in 
altar, die Kreuzigung und Heilige des BenedictinerordenS darstellend, der in  der 
Folge im Freien vor der Klosterkirche seinen Platz fand. (S ig h a r t , a. a. O . S .  5 01 .)

*) Die betreffende Urkunde schließt mit der Bemerkung: 8ub Obunraäo roetoro p üöö oooUs 
quoiutaio abbs Lodirsnsi. (Original im Bes. des Verf.). Graf Hundt hält ihn auch für 
den Verfasser des Okronioon.

**) Ein Erfolg dieser Visitation ist uns noch erhalten in dem Codex: Inoipinnt Oonsustnäinss 
Oaorsinonias LsKularss gnas Visitatoros iinitancias Llonastsrio in Kotiern soqusn- 
clasquo sanxornnt ssounUnin gnocl in Oiurrta Visitationis clo anno Dni 1426 por 
eos closoripta oxprossuin est et ox post eroseouto obsorvantia rvA'ulari por sno- 
eossum tsinxornill Xnno voinini 1452 por Lddntoin ot Oonvontnin olarins spsoi- 
tieatao . . . tüornnt. 1579. (Manuscript des erzb. Ord. Arch.)
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Von den späteren Aebten erbaute Benedict P rum er^) (st 1610) den Haupt
stock des Klosters, den Tract der Zellen von Neuem, so wie er im  Wesentlichen 
jetzt noch steht, während sein Nachfolger Stephan Reitberger (st 1634) den 
Abteitract, das Refectorium und die Bibliothek in  neuer und schönerer Gestalt her
stellen ließ. Letzterer machte sich auch verdient durch die Herausgabe des Oüroniocm 
Loüirsnso, InAolstaclii 1623, w orin er Conrad's und Aventin's Geschichte 
von Scheyern fortsetzt und durch viele Documente ergänzt. (Oberb. Arch. I I .  99.) 
Gegen Ende seines Lebens (1632) flüchtete er sich vor den streifenden Schweden 
nach Fischbachau, wo er auch starb; das Kloster wurde von den Feinden ge
plündert, ein zurückgebliebener Laienbruder niedergehauen.

D ie  Regierung des Abtes Gregor Kimpfler (1658— 1693), früher be
rühmten Professors an der Hochschule Salzburg, war in  besonderer Weise da
durch ausgezeichnet, daß zu dieser Zeit der große M abillon  auf seiner Reise 
durch Süddeutschland Scheyern besuchte. Es war am 19. August 1683. M i t  
hohem Lobe spricht er in  seinem Reiseberichte vom Abte Gregor ( in  tiieo lo^ io is  
et m utbewatie is apprim o vsrsutus) und von dem „ehrwürdigen Greise" 
Aegydius Ranbeck, dem Verfasser des trefflichen Oalonckariurn Leneäio tinum . 
Aus den M in ia turen des Mönches Conrad fand M abillon  eine, die den P tolo- 
mäus m it einem verschiebbaren Fernrohre darstellte, merkwürdig genug, um eine 
Copie davon dem its r  O lerwunieum beizugeben, (ü la b iilo n ii Veteru. nunlootu. 
1723. x . 9 ; Abbild, in  K n it l's  Werk, S . 91.)

Aus den nun folgenden Aebten that sich Joachim Herpfer (1757— 1771) 
dadurch hervor, daß er die Klosterkirche in  bester Absicht aber m it schlimmem 
Erfolge restaurirte, d. h. im  Rococostyle umgestaltete und verlängerte. Uebrigens 
blühten unter ihm vortreffliche Gelehrte zu Scheyern, namentlich Angelus M ärz 
aus Schlehdorf, der durch seinen S tre it m it dem Theatiner Sterzinger A u f
sehen erregte. Sein zweiter Nachfolger, M a rtin  J r lm ü lle r (1793— 1803), 
Orientalist und eifriger Förderer der S tud ien , mußte zu seinem Schmerze die 
Säkularisation des S tiftes  erleben. Schon im  M ärz 1803 betrieb zu Fisch
bachau der Commissär Fuchs und im A p ril desselben Jahres zu Scheyern der 
Reichsedle v. Zwack die Versteigerung des Klostergutes. (Churb. Intelligenz- 
blatt 1803, S .  222, 253.) Abt M a r tin  zog sich in  ein Zimmer des Bäcker
hauses zu Scheyern zurück. Am 10. September 1807 schied er von hinnen.

D ie  Besitzungen des Klosters kamen in verschiedene Hände. I m  I .  1838 
brachte sie der edle König Ludwig I .  um die Summe von 116,000 fl. an 
sich und stiftete ein neues Benedictinerkloster, einstweilen unter dem Namen einer 
Propstei. (Schematismus 1839, S . 143.)

Am 1. October 1838 wurde k .  Rupert Leiß aus Kelheim, bisher P rio r 
in  M etten, als erster Propst installirt. Gregor Scherr, der nachmalige hoch
verdiente Erzbischof von München-Freising, stand ihm als P rio r zur Seite.

D a  bald mehrere Priester in das neue Ordenshaus eintraten, erhob König 
Ludwig im I .  1842 das Kloster zur Abtei und ernannte Propst Rupert zum 
ersten Abte, der am 24. September 1843 durch Erzbischof Lothar Anselm die 
feierliche Benediction erhielt. (Schematismus 1844, S .  143.)

I m  I .  1840 wurde hier ein Knabenseminar errichtet, anfänglich aus

* )  A m  28. A p r i l  1596 überschickte dieser A bt an das bischöfliche O rd in a r ia t Freising einen 
K ata log  der gedruckten Bücher des Klosters. Es fanden sich 149 lateinische und 45 deutsche 
Bücher v o r ; den Hauptbestand der B ib lio thek machten dam als noch die M annscripte ans, 
die vo r dem 30jährigen Kriege sehr zahlreich gewesen sein müssen. A u f dem Umschlage 
obigen Verzeichnisses ist bemerkt: O ausn n v u e n tio n is  In iju s  Oackaiogi t u i t ,  ns  to l lv r v n tu r  
in  ü lo n a s ts r iis  l id v i p r v k ib i t i .  (Acten des erzb. O rd .)
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2 Classen bestehend, aber im  Laufe der Zeit bis zur 2. Gymnasialclasse er
weitert.

A u f Antrag des Erzbischofs Gregorius erfolgte im  I .  1860 die Umwand
lung der Anstalt in  ein Diöcesanseminar m it 7 Classen. (Schematismus 1861, 
S .  193.)

Gegenwärtig hat das Seminar 5 Lateinclassen m it circa 100 Zöglingen. 
7 Patres widmen der Anstalt ihre Thätigkeit.

D as Kloster zählt dermalen 22 Ordenspriester, darunter 4  Novizen und 
außerdem 11 Laienbrüder.

I n  den Jahren 1876— 1879 unternahm der gegenwärtige Abt Rupert I I .  
eine gelungene Restaurirung des In n e rn  der Klosterkirche, die er durch Pfarrer 
Sebastian M utzl von Enkering, seinen B ruder, einen trefflichen Künstler, 
ausführen ließ.*) Konnte auch die Mischung der verschiedensten Kunstperioden, 
die hier sich findet, in einen einheitlichen S ty l nicht gebracht werden, so wurde doch 
durch große Decken- und Wandgemälde, im Geiste der A ltita liener gehalten, eine 
ausgleichende Wirkung erzielt. D ie  3 Gewölbefresken des Hauptschiffes stellen 
die hl. Dreieinigkeit, die Verherrlichung des h l. Kreuzes und den Tod des 
h l. Benedictus dar; die Seitengemälde zeigen in  18 B ildern  das Leben und 
Wirken dieses h l. Ordensstifters.

Den Hochaltar schmückt das Hauptbild „M a r iä  H im m elfahrt" nach der 
Overbeck'schen Composition auf Goldgrund gemalt; in  ähnlicher Weise sind die 
Wölbungen der Seitenschiffe m it sinnigen Bildercyclen geziert. I n  der M a r tin i
capelle ist als Deckengemälde der große Wunderthäter von Tours zu schauen; 
an der Brüstung oben gewahrt man 7 Darstellungen aus dem Leben dieses 
Heiligen.

I m  I .  1879 wurde auch ein schön gewölbter Gang von der Königscapelle 
um die romanische Apsis der Kirche herum in die Sacristei hergestellt.**)

Architektonisch bemerkenswertst ist besonders die Prälatencapelle, von Abt 
Georg Neubeck 1565 erbaut, als einer der letzten Bauten der Gothik. S ie  
bildet ein niederes Quadrat m it Erkerchorbau und hat Thonrippen im  Sechseck, 
die auf figürlichen Consolen aufsitzen. Alles reich in  Farben gefaßt.

I n  der Königscapelle verdient Beachtung der um eine achteckige Säule sich 
schlängelnde Stammbaum des Hauses Scheyern-Wittelsbach. Derselbe wurde 
zum Jubiläum  1880 durch M a le r Kunesch von Pfaffenhofen schön renovirt.

Ueber Scheyern gibt A. Lindner, „Schriftsteller des Benedictinerordens" 1 .222 
eine umfassende Literatur. Z u r Ergänzung derselben führen w ir  noch an: Uertx, 
ö lonnm . (lö rm . 86i'ipt. X V I I .  (Lü rou ieou  Oonracki m it Schriftproben); Riezler, 
Geschichte Bayerns I .  522. 850; Hund, Stammenbuch I. 130 ff.; Wattenbach, 
Geschichtsquellen des M itte la lte rs  I I .  41. 285— 286; G ra f Hundt, bayer. Urkk. 
1878, S . 2 5 - 3 8 ;  Günthner, Geschichte der literar. Anstalten in Bayern I. 
165. 181. I I .  134. I I I .  274; E rtl, churb. A tlas I I .  219 m it Abbild.; Oötölias, 
8oript. rer. doie. I .  104 ete. I I .  73 eto.; Bavaria 1860, S . 897— 899; 
S ö lt l ,  die frommen S tif t ,  der Wittelsbacher, S .  9— 11; Hohn, A tlas von 
Bayern, Oberbayern 175; M .  K n it l,  Scheyern als B u rg  und Kloster 1880 
m it Illus tra tionen ; Ph ilipp Apian's Topographie von Bayern 1880, S . 155.

N iederscheyern  findet sich erwähnt um das I .  1190, um welche Zeit

* )  Ih m  leisteten die 2 Brüder Sebastian und Joseph Wirsching ans D ie tfu rt, dann Professor 
Snßmeier aus Eichstätt als M aler wesentliche Dienste.

* * )  Die P fa rr- und Klosterkirche zu Scheyern nach ihrer früheren Ausstattung beschreiben Dcn- 
tinger's alt. M a tr. §. 43. Die frühere Pfarrkirche ist geschildert a. a. O. 8. 286. Vg l. auch 
88- 395, 475, 683.
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Lalckrvinns cke X ic lerseli^ron ein G u t Rischange (verdruckt Pischange) d. i. 
Reisgang zum Kloster Scheyern gibt. (L ion. 6o ie . X . 409; vgl. G ra f Hundt, 
Kloster Scheyern, S . 94.)

Des dortigen Gotteshauses geschieht gleichfalls bald nachher Meldung: 
I m  I .  1296 legt Abt Friedrich dem Kirchenvermögen zu Niderm Scheyren 
eine jährliche G il t  auf. (N on . öom. X . 481.)

I n  früheren Jahrhunderten wurde hieher viel gewallfahrtet.
? . B runo Feller von Scheyern gab ein Schriftchen heraus, betitelt: 

Marianisches Gnadenbrünnlein zu Niederscheyern in  unterschiedlichen Gutthaten 
und Gnaden fließend. München 1720.
Kaum ein Kloster unserer Erzdiöcese, vielleicht Tegernsee ausgenommen, besitzt eine solche Menge 

von Schriftstellern wie Scheyern. W ir müssen darum einfach für die ältere Zeit auf „die litera
rischen Leistungen des Kosters Scheyern" von Hefncr (Oberb. Arch. I I .  91—116) und für die letzten 
150 Jahre auf Lindner's citirtcs Werk, Bd. I. S . 224—241, verweisen, da eine specielle Auffüh
rung auch nur der bedeutenderen Namen die Grenzen unseres Raumes überschreiten würde. Uebrigens 
sind einige der hauptsächlichsten Autoren Scheyerns schon im Texte genannt.

12. Steinkirchen a. d. Ilm.
Pfarre i m it 870 Seelen in  175 Häusern.

Sternkirchen, D ., Pf.-K., P f.-S ., Schule, -s- Lam prrtshanstn, D .,
191 S . 60 H. — K il. Flk., j- . . . . 100 S . 19 H. 1,z K il.

Haunstetten, D., Flk., -j- 52 „ 11 „ 3 „ Bernhansen, W. . . 26 „ 3 „ 3 „
Freimann, W. . . 17 „ 2 „ 2 „ Kemoden, D. . . . 30 „ 6 „ 5 „
Grindholm, D. . . 46 „ 9 „ 3 „ Pischlsdorf, D., Flk., i - 135 „ 31 „ i
Haselhöfe, W. . . . 5 „ 2 „ 2 „ Bahnwärter, E. . . 3 „ 1 „ 2 „
Langwaid, D. . . 
O berhausen , D .,

109 „ 88 „ 1 „ Lausham, I  D. . . 44 „ 9 „ 2 „

Nbk......................... 52 „ 8 „ l  „
A nm erkungen: 1) Das Dorf Kemoden ist zum größeren Theil protestantisch und Sitz eines 

protestantischen Vicariates; außerdem ist im Pfarrbezirk noch 1 Protestant, der nach Kemoden 
eingepfarrt ist.

2) Die Ortschaft Haselhöfe findet sich bei Dentingcr nicht.
3) Umfang der Pfarrei 16 Kilometer.
4) Wege meist gut; rechts und links der I lm  hügelig.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Pfaffenhofen und Dachau und in 

die politischen Gemeinden: Steinkirchcn, Laugwaid, Pischlsdorf, Obermarbach und Triefing.
6) B is zum Jahre 1828 waren Lampertshausen und Pischlsdorf selbstständige Pfarreien; 

Steinkirchcn war damals eine Filiale zu Lampertshausen; im genannten Jahre fand die 
Vereinigung der beiden Pfarreien zu Einer statt mit der Pfarrkirche und dem Pfarrsitz in 
Steinkirchen.

I .  P fa r r j lh :  S te in k irc h e n , an der Districtsstraße nach Aichach im  Jlm tha le  ge
legen. Nächste Eisenbahnstation Petershausen, 4 Kilometer entfernt; Post Jetzen
dorf, von wo der Postbote kommt.

P farrkirche, 1856— 1857 neugebaut. S ty l  gothisch und Basilikenstyl; 
hölzerner Plafond. Geräumigkeit genügend. Baupflicht die Kirchenstiftung und 
Dezimatoren. Spitzthurm m it 3 Glocken, gegossen 1856 von Pascolini in  
Ingolstadt. Consecrirt am 24. October 1858 durch Erzbischof Gregorius. 
Patronin die h l. M u tte r Anna. 2 a lt. ü x ., 1 a lt. port. 8s. L . 6m . bei

*) 8 Häuser dieser Ortschaft gehören zur Pfarrei Reichertshausen.
Westermayer: Dweesan-Beschreibuilg. Ns. 6
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der Pfarrkirche m it 088uar. O rgel m it 13 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an fast 
allen Sonn- und Festtagen m it wenigen Ausnahmen, die bei den F ilia len an
gegeben sind. Concurs am Patroeinium. Ewige Anbetung am 28. November. 
Sept.-Ablässe am Namen-Jesnfeste, Patroeinium und am Feste der unbefleckten 
Empfängniß M a riä . Aushitse ist zu leisten in  Jetzendorf am Feste M a riä  
Himmelfahrt. Außerordentliche Andachten: an den Fastensonntagen Oelberg
andacht m it Predigt, fre iw illig ; Maiandachten, fre iw illig ; Rosenkränze in der 
Allerseelenoctave, herkömmlich; Rorate nach Angabe. Am Schauerfreitage Felder
umgang, m it Kreuzpartikel; am Pfingstvienstag B ittgang nach Herrenrast bei 
Ilm m ünster, auf Ansuchen m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  4 J a h r
tage m it V ig il und Requiem, 22 Jahrtage ohne V ig il, 9 Jahrmessen.

A lle rs e e le n b ru d e rs c h a ft, oberhirtlich confirm irt am 14. August 1874, 
aggregirt der Erzbruderschaft in  M a ria  Monterone in Rom am 1. November 
1874. Hauptfest am 3. Sonntag im  September; Convente an den Quatemper- 
sonntagen m it Nachmittagspredigt und Rosenkranz. Am Tage nach dem Haupt
seste V ig i l,  Requiem und Libera fü r die im  Laufe des Jahres verstorbenen 
M itglieder.

Meßner und Cantor ist der Lehrer des Ortes. —  Vermögen der Kirche: 
a) rent.: 8088 M . 1 ^ . ,  ll)  nichtrent.: 29444 M i 57 /H. D er Cultuszehmt- 
baufond hat nur 132 M . 5 Vermögen.

I I .  Aebrnkirche: O be rhausen . Erbauungsjahr unbekannt; das Presbyterium m it 
schönem gothischen Gewölbe, das Langhaus styllos. Baupflicht die Kirchen
stiftung. 6ou8. äub. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Patron der hl. 
Stephanus. 3 u lt. port. Am Feste des hl. Georgius und des hl. Leonhard, 
wenn sie nicht auf einen Sonntag fallen, auf Ansuchen hl. Am t durch den 
Pfarrer. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it Requiem, 2 Jahrmessen. —  Meßner 
ein Bauer von Oberhausen. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 1020 M  86 ^ . ,  
d ) nichtrent.: 1180 M . 12 /H.

I I I .  F ilia lk irchen : 1) H a u n s te tte n , nahe der Verbindungsstraße von Lausham 
nach Kemoden auf einer Anhöhe gelegen. Erbauungszeit unbekannt. Restau
ration gegenwärtig im  Werke. D as Presbyterium hat ein schönes Rippen
gewölbe, das Langhaus ist styllos. Geräumigkeit viel zu beschränkt, weßhalb 
auch Erweiterung und Verlängerung beantragt ist. Baupflicht die Kirchen
stiftung, beim Oo6M6terium die Gemeinde. Satte lthurm  (über dem Presby
terium) m it 2 kleinen Glocken. Oou8. ckub. Patron der hl. Johannes der 
Täufer. 1 a lt. 6 x ., 2 u lt. pnrt. 88. Ow. ohne Capelle. Orgel. P fa r r -  
liche r G o tte s d ie n s t, durch den P farrer zu halten: Am Feste M a riä  V e r
kündigung, 1. Sonntag in  der Fasten, am Patroein ium , am Feste M a riä  Ge
burt und am Feste des hl. Benno, wenn es nicht auf einen Sonntag fä llt. 
Außerordentliche Andachten: an den Festen M a riä  Empfängniß, Lichtmeß, V er
kündigung und Geburt Nachmittagspredigt und Rosenkranz, gestiftet; am Char- 
samstag Nachmittags Aussetzung des Allerheiligsten und Auferstehungsfeier. Nach 
Möglichkeit alle Wochen 1 hl. Messe (nach Angabe). Bittgänge gemeinschaft
lich m it der Pfarrgemeinde. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il und Requiem; 
6 Jahrtage ohne V ig il und 11 Jahrmessen. —  Meßner ein G ütler des O r te s ; 
Cantor der Lehrer von Steinkirchen. — Vermögen der Kirche: a ) rent.: 5857 M . 
48 ^ . ,  b) nichtrent.: 6864 M . 71 /H.

2 ) Lam p e rtsh a u se n , an der Straße nach Aichach im  J lm tha le  gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt, sehr restaurationsbedürftig. S ty llo s . Geräumigkeit 
nicht zureichend. Baupfticht die Kirchenstiftung, beim Gottesacker die Gemeinde. 
Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. 6on8. unno 1710. Patron der hl. Laut-
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pertus*) (19. September). 1 a lt. üx., 2 a lt. port. 8s. Om. E in  Harmonium. 
P fa r rg o tte s d ie n s t durch den P farrer am Pfingstmontag und am Feste der 
h l. Apostelfürsten Petrus und Paulus. Am Octavtage von Frohnleichnam 
hl. Am t und Schlußprocession; am Feste des hl. Lantpertus, wenn es nicht 
auf einen Sonntag fä llt, hl. Am t. Nach Möglichkeit alle 14 Tage 1 h l. Messe 
(nach Angabe). Am Charfre-tag und Charsamstag Nachmittags Aussetzung des 
Allerheiligsten im hl. Grab und am Samstag auch Auferstehungsfeier. B i t t 
gänge wie bei der Pfarrkirche. —  S t i f t u n g e n :  7 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, 2 Jahrtage ohne V ig il,  3 Jahrmessen. — Meßner ein G ütler des 
Ortes, Cautor der Lehrer von Steinkirchen. —  Vermögen der Kirche: a) reut.: 
3604 9 7  57 ^ . ,  st) nichtrent.: 4594 9 7  6

3 ) P is c h ls d o rf, an der Straße nach Aichach im  J lm tha le  gelegen. E r
bauungsjahr unbekannt. Restauration eben im  Werke. Rundbogenstyl. Ge
räumigkeit viel zu beschränkt. Baupflicht d'e Kirchenstiftung, beim Oosmotorium 
die Kirchengemeinde. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Consecrationsdatum 
17. J u l i  1722. Patron der hl. Erzengel Michael. 2 a lt. 6x., 1 a lt. port. 
8s. nur eingesetzt in  der Charwoche und Frohnleichnamsoctave. Om. ohne 
Capelle. L . nicht mehr vorhanden. O rgel m it 4 Reg. P f a r r g o t t e s d i e n s t  
durch den P farrer am Ostermontag, Sonntag in  der Frohnleichnamsoctave 
(m it Procession) und am Michaelifeste, wenn es nicht auf einen Sonntag 
fä llt, das P farram t. Bittgänge m it der Psarrgemeinde. —  S t i f t u n g e n :  
1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 5 Jahrtage ohne V ig il,  12 Jahrmessen; 
während des Jahres mehrere hl. Messen nach Angabe. Am Charfreitag und 
Charsamstag Nachmittags Aussetzung im  h l. Grabe und am Samstag Abends 
Auferstehungsfeier. —  Meßner ein G ütler des O rtes , Cantor der Lehrer von 
Steinkirchen. —  Vermögen der Kirche: a) ren t.: 4077 97. 14 /H., st) nichtrent.: 
2741 97. 22 aZ>.

IV . P fo rrm rlM tn isse : I9st. eollat. Fassion: Einnahmen: 3019 97. 6 /H., Lasten: 
239 97. 92 ^>., Reinertrag: 2778 97. 14 Onuscapitalien: a) ein unver
zinsliches Onuscapital im Betrage von 2514 97. 34 /̂ >. bis 1896 inv l. m it 
jährlich 171 9 /. 43 ^>. zu tilgen; st) ein Passivcapital von 865 97. 26 /H. 
von 1877 bis 1893 m it jährlich 50 97. und den treffenden Zinsen abzutragen. 
W iddum: 23 sta 43 a 18 gm —  68 Tagw. 77 Dezim. Aecker; 7 Im  31 a 
88 gm —  21 Tagw. 48 Dezim. Wiesen; 4 Im 1 a 4 gm — 11 Tagw. 
77 Dezim. Holz. B on itä t: 9. Pfarrhaus erbaut 1828; dürfte etwas ge
räumiger sein; sonst passend und ganz trocken. Oekouomiegebäude entsprechend 
und in  gutem Zustande. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Beginn 
der Matrikelbücher bei der jetzigen P farre i 1828, bei der ehemaligen Pfarrei 
Lampertshausen 1644, bei der in  Pischlsdorf 1747. Für Haunstetten reichen 
die M atrikeln bis 1762, theilweise bis 1754 zurück.

V. Schutverhültnisse: 1 Schule in  Steinkirchen m it 2 Lehrern, 161 Werktags
und 38 Feiertagsschülern. Schulhaus in Steinkirchen 1875 neuerbaut. D ie  
Kinder von Kemoden gehen in  die Schule von Jetzendorf.

Mission wurde 1863 durch ? ? . Kapuziner gehalten.

Kleine Rothen. S te in k irc h e n  an der I l m ,  wie die meisten Gotteshäuser dieses 
Namens wohl m it Benützung römischen Bauwerkes gegründet, zeigt sich in  
Urkunden des Klosters Jndersdorf zu Anfang des X I l l .  Jahrh . O tto  G ra f 
von Valley gibt den Chorherren zu Jndersdorf den Hos zu Rürgenmos, den

* ) Von diesem hl. Patrone nnd dem heiligen Corbininn sind noch reiign ins inmANLS vorhanden.
6 »
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Pfalzgraf Friedrich statt des Hofes, genannt L tn in k ire d l, an sie vertauscht, dann 
aber widerrechtlich an sich gezogen hatte, wieder zurück. M o n . Lo io . X IV .  
1 4 0 -1 4 1 .)

Um die nämliche Zeit war an dem O rte  auch schon ein edles Geschlecht 
seßhaft; d o ttr iä u s  äs 8 tu n iim tiiis !!sn ^ ) bezeugt um das I .  1215 die Schen
kung mehrerer Güter an's Kloster Scheyern. (G ra f H undt, Ortsnamen in  
Bayern, S . 6 2 .) ''^ )

D er Letzte dieser Adelsfamilie scheint Augustin Stainenkircher gewesen zu 
sein, der um das I .  1389 noch die Engelbrechtsmühle an der G lon unter 
Jndersdorf besitzt und klagt, daß er andere Erben nicht habe, als seiner 
Schwester Sohn, Ulrich den Kästner. (Oberb. Arch. X X IV . S . 134.)

Steinkirchen besaß, wie schon sein Name sagt, von jeher ein Gotteshaus, 
welches bis auf die neuere Zeit eine F ilia le  der früheren P farre i Lamperts
hausen war. D ie  Sunderndorfer'sche M atrike l vom I .  1524 verzeichnet sie: 
ü lia lis  seslssiu 8. ^n n u s  in  8 tu inü iroüsn , und bemerkt von ih r, daß sie von 
dem Pfarrer selbst versehen werde, während die übrigen 4 F ilia len , Reicherts
hausen, Obermarbach, Ilm be rg  und Paindorf, durch eigene Hilfspriester pastorirt 
wurden.

Bezüglich einer hierorts bestehenden S tiftu n g  schreibt das bischöfliche O rd i
nariat Frcising an den O rtspfarrer Johann Obermayr unter dem 19. M a i 1639: 
„D ie  Wochen Meß zu Stainkhirchen soll er am Sambstag oder da es Ehe- 
hafster vrsach halber n it fieglich sein khan, an aincm andern bequemen tag zu 
verrichten vnd solches vorhero vf offner Canzl zu verkhindn schuldig sein." 
(Acten des erzb. O rd .)

D ie  Fundationsgelder dieser Wochenmesse scheinen aber bald zu Verlust ge
gangen zu sein. D ie  Schmid'sche M atrike l sagt: Vsm pors v is itu tion is  äs rmno 
1705 rn8 tis i in  üoo looo p rustsnäsdunt m issain üsdäom aäalsm , yuas 
stia in  nuno Isssitur sum  l ib s r a  a p p l io a t io n s .

Von dem Gotteshause zu Steinkirchen erwähnt dieselbe M atrike l um das 
I .  1740, daß eö eine Restaurirung und Erweiterung erfahren habe.

I m  I .  1827 wurden die beiden Pfarreien Lampertshausen und Pischls
dorf vereinigt und daraus die P farre i Stcinkirchcn a. d. I l m  gebildet. D er 
erste P farrer daselbst war F lorian Haindl aus P la ttling , 1828— 1833.

B e i Erbauung der neuen Pfarrkirche (am 28. September 1856, Nachts 
11 U hr) ereignete sich das Unglück, daß der zu schwach fundamentirte Thurm  
einstürzte, den Dachstuhl zertrümmerte und die beiden Seitenmauern der Kirche 
derart beschädigte, daß sie zur Hälfte neu aufgeführt werden mußten.

Ueber Steinkirchen sehe man: Deutinger, alt. M a tr ., §§. 280, 5 , 486 ; 
A . Huber, E inführ, des Christenthums l i l .  409— 4 10 ; G ra f H und t, Kloster 
Scheyern 1862, S . 92; N on. Uoio. X X X V I.  80.

L a m p e rtshausen  ist m it seinem alten Namen schwer zu bestimmen. 
Wahrscheinlich hat dafür U u n tlilä u s lm s^ch  zu gelten, welches unter Bischof 
Nitker von Freising (circa 1025) von einem Edelmanne Helmpert an einen 
Dienstmann der Freisinger Kirche, M ahtun i, vertauscht, wurde. (G ra f Hundt,

" )  Z u r steinernen Kirche.
**) Der Abdruck der entsprechenden Urkunde in den L lon. Uoio. X . -10b bietet sehr ver

dorbenen Text.
Hans des Lantsrid. Forstemann I. 833. —  Es kommt jedoch um die gleiche Zeit ein 
UnntevnrU,8lin8nn vor, welches G raf Hundt ebenfalls ans Lampertshausen bezieht. (Bayerische 
Urk. S . 70 und 106.) Die zu Grunde liegenden Personennamen sind aber offenbar ganz 
verschieden.
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Urkk. des X . und X I .  Jah rh . S . 65.) Lampertshausen, in  der M atrike l vom 
I .  1315 als P farre i Im önttriäs lm nss ll aufgeführt, hatte im  1 . 1524 5 F ilia len, 
wie sie oben unter Steinkirchen bereits namhaft gemacht sind. Lampertshausen 
gehörte ursprünglich den Grafen von Wittelsbach, ging aber in  der Folge durch 
Schankung in  den Besitz des Hochstiftes Freising über und bildete eine H of
mark desselben. E in  P farrer, Johann Amer zu Lampertshausen, stiftete im 
I .  1515 einen Jahrtag in  die damalige Filialkirche zu Obermarbach. (Acten 
des erzb. O rd .) Es befindet sich im Portale der hiesigen Kirche ein sehr 
schöner Weihkessel aus G ran it m it der Jahrzahl 1605.

V g l. Deutinger's alt. M a tr ., §§. 280, 389 , 486, 683; Oberb. Arch. 
V I  370.

H a u n s te tte n , O vonste ti,*) um das I .  1080 vorkommend (LlsiostölbeolH 
b is t. lO-isinA-. I. 2. X. 1262), findet sich als P farre i in  der M atrike l vom 
I .  1315 erwähnt: Ilru iss lo tn  <mm Obornimusen. Bischof Nicodemus von 
Freising (1421— 1443) incorporirte die P farre i Haunstetten nebst Hetzenhausen 
dem S tifte  Ilm m ünster. (N o ie lio lbooü, bist. Ibrming'. I I .  1. 204.) Von 
dort an versahen diese P farre i Vicare oder Provisoren, welche zu Ilm m ünster 
ihren Wohnsitz hatten. IX ov iso r rusiclst in  Illm ü n s tn r in  domo Onpellnnins 
berichtet um das I .  1524 die Sunderndorfer'sche Matrikel.

I m  I .  1804 wurde Haunstetten aus dem Pfarrvicariate Ilm m ünster 
ausgepfarrt und der Pfarrei Pischlsdorf einverleibt.

A u f einem Seitenaltare der Kirche steht ein vielverehrtes, übrigens un
ansehnliches Muttergottesbild, das besonders in  der Sommerszeit häufig be
sucht w ird.

Vgl. Deutinger's ält. M a tr ., §§. 273, 386, 478, 683.

P is c h ls d o rf erscheint schon um das I .  975 als k isnostnsc lo rt'^ ) m it 
einer eigenen Kirche. (G ra f H undt, Urkst des X . und X I .  Jahrh . S . 24.) 
I m  I .  1315 w ird  Pischlsdorf unter den Pfarreien des damaligen Decanates 
Altomünster aufgezählt. B e i einem Gutsverkauf zu JnderSdorf im I .  1329 
setzen die Verkäufer eine Hube „dacz Pischofstarff" als Pfand ein. (Oberb. 
Arch. X X IV . S . 61.) Z u r Zeit der Abfassung der Sunderndorfer'schen M atrikel 
(1524) ist als P farrherr Sebastian S äß l, als V icar Andreas Wagenhueber 
verzeichnet.

D as Besetzungsrecht auf diese P farre i stand dem Generalvicare zu Freising zu.
I m  I .  1827 wurde Pischlsdorf als Bestandtheil der neuzubildenden 

P farre i Steinkirchen a. d. I l m  herangezogen.
V g l. Deutinger's ält. M a tr., U .  272, 393, 495, 683.
D er dänisch klingende Name Grindholm  lautet ursprünglich s s rin tb ö lw ,^ *) 

beurkundet um das I .  1085. (L lo io lis ldook, b ist. VrisinK-. I. 2. X . 1258.)

O be rh a u se n  kommt um das I .  1140 in  Documenten des Klosters 
Weihenstephan vor. Oornnv äs Obernlirmon tr it t  daselbst als Zeuge auf. 
(L ion. Ilo io . IX .  385.) I m  I .  1311 w ird „L Iu I vnä Ü üb ä u tr Obern- 
üavvssn" an das S t i f t  JnderSdorf verkauft. (Oberb. Arch. X X IV . S . 52 .) 
Oberhausen war in  alter Zeit eine F ilia le  der P farre i Haunstetten.

*) Bei der Stätte des Omo. Forstemcmn I I .  189. Freudensprung erklärt den Ortsnamen 
ir r ig  „Osscnstnttcn bei Kelheim". Die Herrn von O rnnststin kommen im  Gefolge der 
Grafen von Scheyern vor. (Vgl. ülon. La ie . X . 383.)

" )  D orf des Bischofs.
^ * )  Nach Freudensprung: Heim m it räudigem Grunde. (?)





XXV.

Decanal oder Rural-Capilel

S c h wa b e n
m it 10 Pfarreien :

1. A n z in g  (m it 1 Cooperatur und 1 Beneficium).
2. B u ch  am  B u c h r a in  (m it 1 Expositus).
3. F in s in g .
4. F o r s t i n n in g  (m it 1 Coadjutorstelle, z. Z . unbesetzt).
5 . H o h e n l in d e n .
6. I s e n  (m it 2 Cooperatoren und 1 Beneficiaten).
7 . N  euch in  g (m it 1 Coadjutorie, z. Z . unbesetzt).
8 . P e m m e r in g .
9 . P o ig e n b e r g  (m it 1 Beneficium, z. Z . m it der P fa rre i vereinigt).

10. S c h w a b e n  (m it 2 Beneficien und 1 Expositus).





Statistisch-historischer Ueber bück.
D as Ruralcapitel Schwaben grenzt im  Osten an die Decanate Dorfen und 

Wasserburg, im Süden an das Decauat Steinhöring-, im  Westen an das Decanat 
Oberföhring und im Norden an das Decanat Erding. D ie  Pfarreien des Capitels 
sind den Bezirksämtern Ebersberg, Erding und Wasserburg zugetheilt. Was die 
Terrainverhältnisse dieses Gebietes anlangt, so herrscht in  seinem westlichen Theile 
die Ebene, in  seinem östlichen das Hügelland vor. Größere Flüsse fehlen; von 
kleineren Gewässern erwähnen w ir  die Isen , die Sempt, die Dorfen, die Schwillach 
und die S trogn , welche fast sämmtlich im  Decanatsbezirke entspringen. Aus den 
großen Waldbeständen der Gegend heben w ir  hervor den Anzinger Forst, den 
Kaltenbacher W ald, und den Forst Isen. A u f eine bedeutende Strecke reicht in  das 
Decanat das Erdingermoos herein, dessen Ausläufer das Finsinger-, Neuchinger-, 
Schwabeuer- und Faulmoos genannt werden. Be i Schwaben und B urg ra in  ver
zeichnet die Apian'sche Karte große Teiche; jetzt sind dieselben größtentheilS ausgetrocknet.

D as Gebiet des Decauates Schwaben w ird durchschnitten von der Eisen
bahnlinie München-Simbach; bei Schwaben trennt sich von ih r die Zweigbahn nach 
Erding ab. H ier ziehen auch die Landstraßen von München nach M üh ldorf und 
Erding durch, sowie mehrere Vicinalstraßen über Isen  und Schwaben dem Local
verkehre dienen.

Nach der Eintheilung der alten baiwarischen Gaue fiel das jetzige Decanat 
Schwaben theils dem einstigen Westergaue, theils dem ihm untergeordneten kleinen 
Gaue ? Ieo llungu (P lien ing) zu. Späterhin war dieses Territorium  in  den erblichen 
Grafschaften Valley und Wartenberg gelegen; Isen und B urg ra in  m it einigen um
liegenden Ortschaften gehörten zum Hochstifte Freising.

D as christliche Glaubenslicht in  unserm Decanatsbezirke ging muthmaßlich 
von einer Zelle aus, die sich zum spätern S tifte  Isen entfaltete. Es ist nach A lo is 
Huber's Ansicht Zellerhub, 2 Kilometer südwestlich von Ise n , wahrscheinlich durch 
den hl. Rupert von Dorfen aus gegründet. (E inführung des Christenthums I I I .  292).

Z u  den frühesten Baptisterien zählen Wohl die S t .  Johanneskirche zu Sempt 
(jetzt verschwunden) und zu Niederneuching an der Dorfen, die S t. Michaelskirche zu 
Poing und Reithofen und vielleicht auch die ehemalige S t. Johannescapelle zu Isen.

D as jetzige Decanat Schwaben ist zusammengesetzt aus Bruchtheilen der 
alten Decanate Egmating, Erding und Buch, von denen das erstere in  der M atrikel 
des Bischofs Conrad I I I .  vom I .  1315 zum Archidiakonate des Domherrn Deinhard 
von Sevelt zählt, die letzteren zum Archidiakonate des Domherrn Wolfhard von Röhlingen 
gerechnet sind. W ir  führen die hieher gehörigen Pfarreien aus der genannten ältesten 
M atrike l nunmehr auf:

O e o a n u tu s  in  k l r m u a t in K ö n  . . .
^ s n tr in A ö n , pi'oventus ree ix iun t (lunouio i 8. V it i ,  im det 3 6Iin8: 

kioroümA'su. * )  km 'olünKsn. cmm 86pnltnri8.

y Wohl Schreibfehler statt kwvingvn (Poing,) wie ^.lelrniw statt Lgltdvim.
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MnsLoim  . . . Labot 6 LIias: Nosplisllivtz'on. ObiroLpIieninxon.
8rvabon. bisvuarou. OtaLoi8poivL. karstork oum sopulturis. Item Oruob 
8me sopuitura.

biouobiuAou . . . Labot 2 lioolosias et tautum uuam sopulturam.
O ooauatus in  kuoobou  . . .
?uoob . . . Labot 5 Lims: Vorstore. Ilartoliouou. kuobloeb. IstmAou 

et IlaitporoL sine sopuitara.
knobrain . . . Labet 3 Lims: UjtpaoL. LLroiuaoLor. kirobolmos

oum sopulturis.
ÜnclillASll . . . Labet 7 Lims: ^aovtostou.*) Lrvilimmok. Ottou- 

Louou. 8iA6uLouou oum sopulturis. 8ewp<io. ^spaob.**) l'ai^iuAou siuo.
kowauiu^ou . . . Labet 4 üiias: kovtLouon. kreiseuäork. ^Vettiu^ou. 

kütolbaob oum sepuituris.
Iseu. Oapitulum praeseutat, Labet 2 LIias: Moiarou oum sepuitura 

et 8uauppiiiK6ll sine.
Oooauatus ikickiuK . . .
ksuAeuberob.
Wohl kein Decanat der Erzdiöcese hat im Lause der Jahrhunderte so viele 

Veränderungen erfahren, wie das jetzige, damals noch ganz zerstreut liegende Decanat 
Schwaben. Die Sunderndorffer'sche Matrikel vom I .  1524 führt es als Oooauatus 
bleuobinA auf, mit folgenden 7 Pfarreien: biovvobinA. 4cuut/.iuA. Mnnsbaim. 
2oruoItiuA. OüusiuA-. OmatinA. LlooLoubruu. Die Schmid'sche Matrikel ver
zeichnet es als Oooauatus 8oLwab6n8is mit ebendenselben Pfarreien, nur daß für 
Nansheim die Benennung Schwaben eintritt.

Auf Anregung des Pfarrers Franz Xaver Wihrler in Schwaben wurde der 
erwähnte Bestand des Ruralcapitels Schwaben im I .  1828 dahin abgeändert, daß 
Zorneding, Egmating und Hohenbrunn von ihm abgetrennt, dagegen die neugebildete 
Pfarrei Hohenlinden nebst Forstinning, Isen, Pemmering, Poigenberg und Kirchheim 
ihm angegliedert wurden. Letztere Pfarrei gelangte im I .  1867 wieder an das 
Decanat Oberföhring zurück.

Auf Bitten der Vorstandschaft des Capitels Schwaben genehmigte Bischof 
Johann Franz von Freising unter dem 8. Januar 1717 die ihm vorgelegten 
„Oogos ot 8tatuta Oapituii ^Lrvabonsis Ilnralis rouovata ot auota aö. 1716. 
Diese Satzungen wurden zu Anfang unseres Jahrhunderts abermals umgearbeitet 
und verbessert unter dem Prodecan und Pfarrer Joseph Giesel zu Oberneuching. 
Am 4. August 1829 erhielten dieselben die oberhirtliche Bestätigung.

Eine Capitelbibliothek, vom Pfarrer I .  M . Schauer von Schwaben (P 1819) 
geschenkt und im Pfarrhofe daselbst ausgestellt, enthält meist ältere theologische Werke.

Als Patron des Landcapitels Schwaben benennt die Schmid'sche Matrikel 
den hl. Bischof Lantpertus.

*) Pastetten, jetzt zu Poigenberg gehörig.
Aspach gehört jetzt znr P farre i Anzing und hat keine Kirche mehr.
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Pf ar r e i en:

1. Anzing.
Pfarrei mit 1417 Seelen in 257 Häusern.

Anzing, D., P f.-K ., P f.-S ., Schule, P Poststadel, E. . . . 6 S. 1 H. 1„ Kil.
482 S. 80 H. — Kil. Ranharding, E. . . 8 „ 1 2

AnderMünchnerstraße Ried, W...................12 2 3 „
z- H...................... 16 1 ,, t-- „ Sanschntte im könig-

Asbach, Ober-, W. 32 „ 5 „ t,- „ lichen Park, E. . 4 „ 1 „ 2
„ Unter-, W. 31 5 „ 2 „ Seeweber, E. . . . 2 1 1.-,

Anhosen, E. . . . 9 1 „ ü , Staudach, E. . . . 7 1 2
Boden, E.................. 7 1 3 „ Unteroblfing, D. . . 52 13 1,5
Froschkern, W. . 24 5 „ „ Zicglstadel, W. . . 19 5 1,5
Hegeloher, E. . . 6 „ t  „ t.5 „ Poinq,D.,Flk.,SchnlerI- 231 „ 42 „ 3
Kaisersbcrg, E. . 10 „ 1 ,, 0- „ Angelbrechting, D. . 78 „ 16 „ 4
Lindach, D. . . . 65 10 „ Garkofen, W. . . . 20 4 „ 2 st
Mauerstettcn, W. 17 3 „ 1 „ Purfing, D., Flk.. P . 159 27 3
Oberoblfing, D. . 40 „ 9 „ t'5 „ Frotzhofen, D. . . 90 18 „ 1,5

Anmerkungen: 1) Im  Pfarrbezirk befinden sich 6 Protestanten.
2) Umfang der Pfarrei circa 15 Kilometer.
3) Wege meist gut, nicht beschwerlich.
4 Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Ebersberg und in die politischen 

Gemeinden Änzing, Parsdorf und Poing.
5) Unterm 28. Decemoer l838 wurde ans hiesiger Pfarrei die Köppelmnhle nach Forstinning 

und unterm 20. Ju li 1801 die Filiale Baldham nach Zorneding cingepfarrt.

I. Psarrsitz: Anzing, am Kreuzungspunkte der München-Braunauer Landstraße 
und der Districtsstraße von Ebersberg über Anzing nach Schwaben. Nächste 
Bahnstationen: n) zur Simbacher Bahn Poing und Schwaben, je 3 Kilometer- 
entfernt, b) zur Rosenheimer Bahn Zorneding, 5 Kilometer entfernt. Post 
im Orte.

Psmrlniche: Erbaut 1670—1681; öfters theilweise restaurirt, zuletzt 1873 
mit wenig Glück. Styllos. Hinlänglich geräumig?-) Baupfticht Kirche und 
Baufond. Kuppelthurm mit 3 Glocken, gegossen 1660 von Bernhard Ernst in 
München. Inschriften: n) tül^urs et tsinp68tnle lüdei-g, no8 Oornine 
äosu Ouristo. — Zu Gottes Lob, Ehr, Preis Goß mich Bernhard Ernst mit 
Fleiß in München." b) „8anoto8 oolluncko, tovitrnn repelio, tünern eiaucko. 
— Atem Ton geht weit ins Gei hinaus; dem Volk ruf' ich zu Gotteshaus. 
L llld iX . Bartholomäus lArrtnor, llocnrnus ?n/ing-no. Bernhard Ernst in 
München goß mich." o) „8uncrtu8 Dons, 8nii6tu8 Nortis, 8unotn8 Imwor- 
tulis. — Gib ich einen lieblichen Ton, Bernhard Ernst goß mich also schon 
in München zu Gottes Lob. L IN O N  Bartholomäus Nnrtnsr." Consecrirt 
am 28. September 1681 durch den Weihbischof Kaspar Kühner von Freising. 
Patrocinium am Skapulierfeste, das zweite (kleinere) am Feste Mariä Geburt. 
7 alt. Lx., 1 ult. port. 8s. L. Om. mit Ossuar. bei der Kirche. Pfarr-

*) An der südöstlichen Kirchenmauer befindet sich ein Grabstein mit der Inschrift: Ann. dom. 
m. r. r r r l i i  am montag in Len Pfingsten starb Hanns Sundrrndorfrr Salig dem galt 
genaig sey. Wappen ein Ungethnm non Pfeilen durchbohrt. — Denksteine der Pfarrer 
Joh. Rnhdorfer, -j- 1613, Barth. Furtner, -j- 1674, Joh. B. Poitner, P 1786.
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g o tte sd ie n s t an allen S onn- und Festtagen. Concurs am Skapulierfeste m it 
10 fremden Aushilfen. Ewige Anbetung am 24. M a i. Sept.-Ablässe am 
Dreifaltigkeitssonntage, am Feste M a riä  Geburt und M a riä  Empfängniß. Aus
hilfe ist zu leisten in  Forstinning am Feste M a riä  Heimsuchung und am Sylvester
tage. Außerordentliche Andachten: 6— 8 Rorate nach Angabe; 4 — 5 Rosen
kränze in  der Allerseelenoctave. B ittgang am Montag vor Pfingsten nach 
Tuntenhausen, in der Regel m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  
12 Jahrtage m it V ig il und Requiem; 6 Jahrtage m it Requiem ohne V ig il;  
31 Jahrmessen. Außerdem gestiftet 4  Bruderschafts-Ouatempergottesdienste je 
m it V ig il,  Requiem, Libera und Umgang auf dem Freithof.

S k a p u lie rb ru d e rs c h a ft. Oberhirtlicher Consens vom 13. Februar 1670. 
Hauptfest: Skapuliersonntag. Conventtage jeder 2. Sonntag im M onat m it 
Nachmittagspredigt, Gedenken und Procession. Am Montag nach dem Haupt
feste und an den Quatempersamstagen V ig i l,  Requiem und Libera. —  Ver
mögen der Bruderschaft: circa 2200 47.

Meßner ein Schreiner nächst der Kirche, dessen Haus früher Eigenthum der 
Pfarrkirche w ar, seit langer Zeit aber Privateigenthum geworden ist. Cantor 
der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: n) rent.: 27628 4 /. 22 /A., ») nichtrent.: 
4232 4 /. 49

I I .  Neben Kirchen: 1) Kreuz- oder Schloß- oder Höger'sche Capelle in  der M itte  
des Dorfes. Erbaut 1693, ursprünglich in  Kreuzesform. D ie  Capelle war 
schon zweimal zum Abbruch bestimmt. Kleinere Reparaturen besorgt der jeweilige 
P farrer von Anzing als Höger'scher Beneficiat, jedoch nur fre iw illig . Consecrirt 
am 18. October 1699 durch Bischof Johann Franz. Kuppelthurm m it 2 kleinen 
Glocken. V itn lrm  das hl. Kreuz; auch befindet sich hier der hl. Leib des 
M ärtyre rs  Fidelius. 2 u lt. l ix .  G ru ft der Höger'schen Familie. D er P farrer 
als Höger'scher Beneficiat hat keine Verpflichtung, die Stiftsgottesdienste hier 
zu halten; doch w ird herkömmlich am schmerzhaften Freitag das gestiftete Am t 
und am Kirchweihdienstag der gestiftete Seelengottesdienst m it V ig il,  Requiem 
und Libera gehalten; auch sonst werden, besonders in der Fastenzeit, nach M ög
lichkeit die Höger'schen Stiftmessen hier gehalten. —  Meßner ein in  der Nähe 
wohnender S a ttle r, bei Gottesdiensten der Pfarrmeßner. —  A ls  Vermögen der 
Capelle findet sich nur eine auf diese Capelle vinculirte Obligationen zu 100 fl. 
----- 171 47. 43

2) Nichtbenedicirte Privatcapellen befinden sich auf der Sauschütte und 
belln Stauderer zu Staudach.

I I I .  F ilia lk irch e n : 1) P o in g ,  an der München-Sllnbacher Bahn gelegen, S ta tion  
daselbst. Sehr a lt ,  Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1869. Kein aus
geprägter S ty l. Geräumigkeit nicht zureichend. Baupflicht der S taat. S a tte l
thurm m it 3 Glocken, u) „ilu rto lonm m m  bürrtuer, Oecmmm JaminA'ue. 
N O d V I .  lls ru lm rc l lernst iu Nünoüen g'oss m io ll."  b ) „K ioo laus IteAimulck 
in  ü lünolisn 1798. 4̂ kulg'nrs 6t tom psstuto lilm ro t nos ? a to r 6t K ilirm  
6t L p ir itu s  8 ."  o) „1841 goß mich W olfg. Hubinger in  München. V iotorpus 
K o lli,  INarrcrr in  ^ n /. i i iK ."  Oons. clnb. Patron der hl. Erzengel Michael, 
Patrocinium am Sonntag nach dem Feste. 3 u lt. üx. 8s. Om. m it 088nar. 
Orgel m it 5 Reg. G o t te sd ie n s t  an den Sonntagen im Wechsel m it Purfing, 
an den meisten Festtagen; Stephanifest, Oster- und Pfingstmontag tr if f t  nach 
P u rfing , Weihnachten und Frohnleichnam wechseln zwischen beiden; sämmtliche 
Gottesdienste durch den Cooperator zu halten. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage 
m it V ig i l ,  2 Jahrtage ohne V ig i l,  7 Jahrmessen. —  Meßner ein Gütler,
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Cantor der Lehrer von Poing. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 4462 4 7  89 /H., 
st) nichtrent.: 1542 4 7  90

2) P u r f in g ,  an der Districtsstraße von Anzing nach Zorneding gelegen, 
die Kirche auf einem Hügel. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt. Schiff 
styllos. Chor rein gothisch. Hinreichend geräumig. Baupflicht die Kirche 
und seiner Zeit der Bausond. Sattelthurm  m it 3 Glocken: u) „M ich  goß 
Wolfgang Hubinger in  München L 1 V 0 0 0 X X X 1 X ."  st) „Bernhard Ernst in 
München goß mich Z IO O X O V III."  e) D ie  dritte Glocke, ganz klein, trägt 
folgende Buchstaben im  Kreis am oberen Rande: X. X . 8. LI. X. 0 . —  
Oons. linst. Patron der h l. Laurentius, Patrocinium am Sonntag nach dem 
Feste. 3 u lt. tix . 88. Om. m it Ossnnr. O rgel m it 5 Reg. G o t t e s 
d ienst an den Sonntagen im  Wechsel m it Poing, ebenso an Weihnachten und 
Frohnleichnam; von den Festtagen treffen die sogenannten zweiten Festtage nach 
Purfing. —  S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage ohne V ig il,  8 Jahrmessen. —  Meßner 
ein Bauer, Cantor der Lehrer von Anzing. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 
11378 47. 90 ^ . ,  b ) nichtrent.: 2257 4 7  57

3) I n  der 1861 von Anzing abgetrennten und zu Zorneding eingepfarrten 
F ilia le  Baldham hat der Cooperator von Anzing noch an folgenden Tagen 
Gottesdienst zu halten: am Sonntag nach S t.  Magdalena, nach S im on und 
Judä  und nach S t. Corbinian.

IV . P fa rrvcrlllü tiiisse : Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 351147 .46  ^ . ,  
Lasten: 1079 4 /. 17 ^ . ,  Reinertrag: 2432 47. 29 />Z>. Onuscapitalien:
1) 685 47. 71 /H. zum Emeritenfond, bis 1887 m it jährlich 34 47  29
2) 1028 47. 57 zur Pfarrkirche Anzing bis 1882 m it jährlich 58 47  29
3) 614 47 29 /H. zum Baufond der Kirchen in  Anzing und Purfing bis 1891 
m it jährlich 7)0 47  W iddum: 27 ks  38 u 43 qm — 80 Tagw. 37 Dezim. 
Aecker; 17 Iiu 38 u 39 qm —  51 Tagw. 2 Dezim. Wiesen; 1 stn 47 u 
88 qm - ^ 4  Tagw. 34 Dezim. Gärten, Haus und Hof. Durchschnittsbonität: 8. 
Pfarrhaus erbaut 1840; beim Selbstbetrieb der Oekonomie viel zu klein und 
daher auch unpassend, trocken. Oekonomiegebäude: Stallungen aus älterer Zeit, 
Stadel 1838 erbaut, geräumig und passend. D ie  Baupflicht bei beiden hat 
der Pfründebesitzer. Hilfspriester: ein Cooperator, wohnt seit das Cooperatoren- 
haus abgebrochen ist, im  Pfarrhaus. D ie  Matrikelbücher beginnen 1678, 
Trainings- und Sterbematrikel bedeutend lückenhaft.

I n  der P farrei Anzing bestehen 2 Beneficien:
1) Daö Höger 'sche B e n e f i c i u m ,  gestiftet 1760 von der Höger'schen 

Familie, eonfirm irt 1766, seitdem m it der P farre i un irt. Wöchentlich 3 O b li- 
gatmessen. Einnahmen rc. bereits in  der Pfarrpfründefassion enthalten. Rein
ertrag: 280 47.

2) H i rner ' sc hes  B e n e f i c i u m ,  gestiftet 1723 durch den Gastwirth und 
Feldpostmeister zu Anzing, Franz Caspar H irner, von demselben wiederholt auf
gebessert 1738; zuerst confirm irt am 7. Januar 1723, später nach abermaliger 
Aufbesserung 1842. D as Bcsetzungsrecht hat der 8sn io r der Trappeutreu'schen 
Familie. Wöchentlich 5 Obligatmessen, fü r den gegenwärtigen Pfründebesitzer 
zeitweilig reducirt auf 4. Gemäß der Stiftungsurkunde soll der Benesiciat ein 
zu allen seelsorglichen Verrichtungen taugsamer Priester sein, namentlich zum 
Beichthören. Einnahmen: 1065 4 7  95 ^ . ,  Lasten: 135 4 7  25 /A., Rein
ertrag: 930 47  70 chf>., Grundbesitz: 10 u 22 qm —  30 Dezim. Garten.

* )  M a u  steigt zu dieser schon gelegenen Kirche vom D orfe aus au f einige» fünfzig steinernen 
S tu fe n  empor.
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D as Beneficiathaus, 1792 erbaut, befindet sich in gutem baulichen Zustande. 
D ie  Baupflicht hat der Beneficiat.

V . SchuiverhM injse: 1 Schule in  Anzing und 1 in Poing.
1) Schule in  Anzing m it 1 Lehrer und l  H ilfs lehrer, 154 Werktags

und 63 Feiertagöschülern.
2) Schule in  Poing m it 1 Lehrer, 53 Werktags- und 20 Feiertagsschülern.
DaS jetzige L>chulhaus in  Anzing wurde 1373 zu seinem gegenwärtigen

Zweck adaptirt, nachdem das alte Schulhaus zu klein geworden. Schulhaus in  
Poing 1874/75 erbaut.

Missionen wurden gehalten 9. bis 15. September 1844 durch U k. Re
demptoristen, 7. bis 15. September 1867 durch ? ? . Kapuziner.

K le ine Notizen. Anzing, un /iu -zu ,*) war die Heimath des Diacon S w ith a r t, der 
im  I .  811 sein dortiges mütterliches Erbgut, Hos und Haus m it Leibeigenen, 
Landgütern und halbem Grundbesitz zum Dome in Freising gibt, (U sio lls lboeü, 
Iu8t. k1'i8iu§. I. 2. lD  289.) Ebenso schenkte Bischof H itto  am Tage seiner 
Abreise an den Kaiserhof zu Aachen 30. A p ril 825 seine von Abt Adalmann 
zu Wessobrunn erkauften Güter aä V/.rü!ir>o'U8, aä ^ . ll2 ingu 8 und uck N o lr  
der genannten Domkirche. (A . a. O . >1. 480.) W ird  auch an den citirten 
Stellen einer Kirche in  Anzing nicht Meldung gethan, so finden w ir  eine solche 
um so deutlicher um das I .  1200 nachgewiesen. Bischof O tto  I I .  von Freising 
(1184— 1220) überließ die P farre i A nzing**) dem S tifte  S t. Veit außer den 
Mauern Freistugs zum bleibenden Besitze, welchen Gnadenerweis Papst Hono- 
rius I I I .  am 31. M ärz 1222 zu Anagni bestätigte. (K u llä -dovvo lä , N atrop . 
8uli«d. I I I .  302.)

I m  I .  1476 begegnet uns als ständiger P farrvicar (perpotuus viourius 
Iloo lesiuo in  /liu /ä u g o n ) der Priester Oswald Schwalb. Derselbe war m it 
dem S tifte  S t. V e it wegen der an dieses abzuliefernden Erträgnisse des P fa rr- 
widdums in einen Proceß gerathen, welcher am 1. A p r il des I .  1476 durch 
den freisingischen Cvnsistorialrichter Johannes Heller zum Nachtheil des ge
nannten Pfarrvicars entschieden wurde. (O rd . Arch.) I m  X V I 2 Jah rh , 
begann Anzing als marianischer Gnadenort aufzublühen. I m  I .  1625 sollen 
drei Frauen aus München ein altes Muttergottesbild aus der hiesigen P fa rr
kirche m it Erlaubniß des V icars m it sich genommen und zu München dessen 
Restaurirung besorgt haben. Es sei dasselbe dann längere Zeit in  eines Webers 
Haus gestanden, hierauf in  die S t. Peterspfarrkirche verbracht und endlich nach 
Anzing zurückgeführt worden. (Gumppenberg's marian. A tlas, verdeutscht von 
Wartenberg IV . 221.) D ie  Statue stammt aus dem M itte la lte r.

I m  I .  1679 wurde unter dem Dechant und Pfarrer Johann Textor 
durch Wohlthäter die Pfarrkirche dahier neu erbaut und m it 7 Altären geziert. 
Um diese Zeit (1693) fand die Errichtung der Höger'schen Schloßcapelle s ta tt.***) 
E in  1760 hieher gestiftetes Beneficium ist jetzt m it der P farre i vereinigt.

Es bestand auch noch ein Kirchlein zum hl. V itu s  in  Anzing, wahrscheinlich 
vom S tifte  S t.  Beit aus errichtet. Um das I .  1800 wurde es abgebrochen. 
I n  vorgenannte Pfarrkirche stiftete der Postmeister Franz Caspar H irner zu 
Anzing im  I .  1723 eine wöchentliche Frühmesse m it einem Fonds von 3680 fl. 
D ie  S tiftung  war später zeitweilig der Pfarrpfründe zugetheilt.

Die Nachkommen des Anzo. Förstemaml, Namenb. I .  113.
**) Zugleich m it den damaligen Pfarreien Synzhausen, Pnrckhanfen und Ehynhansen.
" '0  Ih r  Erbauer war Anton Benno v. Höger, churf. Rath und Kaufherr zu München und 

Gutsherr zu Anzing.



P farre i: 1. Anzing. 95

Während der denkwürdigen bayerischen Volkserhebung des I .  1705 spielte 
der Posthalter H irner von Anzing eine bedeutende Rolle. I n  seinem Gasthause 
fand am 4. December 1705 der Abschluß eines Waffenstillstandes zwischen den 
kaiserlichen Bevollmächtigten und den Landesvertheidigern v. Prie lm ayr und 
v. Meindel statt, die m it einer Bedeckung von ein paar tausend M ann wie 
Fürsten aufgefahren kamen. D er abgeschlossene Waffenstillstand erstreckte sich 
nur auf 9 Tage. (P fa rram tl. M itth . im O rd. Arch.)

I n  den letzten Tagen vor der bekannten Mordweihnacht vermittelte der 
erwähnte „Posstmcister zu Aenzing" den Verkehr zwischen den Bauern des 
Unterlandes und den oberländischen LandeSdefenforen. (Oberb. Arch. X V I I .  
S . 338.)

Zwei alte B ilde r in  der Pfarrkirche stellen die Uebertragung des hiesigen 
Gnadenbildes und die auf FürbitteM arienS daselbst gewirkten Krankenheilungen dar.

Um das I .  1807 wurde zu Obelfing bei Anzing eine kleine metallene 
Statue des Bacchus aufgefunden, die jetzt im  k. Antiquarium zu München 
sich befindet.

Ueber Anzing sehe man Deutinger's ält. M a tr., M . 318, 380, 406, 682; 
Wening, VopoZrnpüiu Unvurius l. 199 (m it 2 Abb.); Oberb. Arch. X . 
3. Heft, S . 7 ; Obernberg's Reisen I I .  196— 198.

P o in g ,  dinrvinAOu/*) findet sich um das I .  860 in den freisingischen 
Documenten verzeichnet. (ÄeioüölböLÜ, bist. I?ri8Mt>-. 1. 2. X . 851.)

Kaiser Heinrich I I  l. gibt die Kirche U ivrv in^nn  aus Rücksicht fü r Bischof 
Nitker am 28. M a i 1052 zum Altare des hl. V itu s , d. h. zum S t- Veitstifte 
in  Freising. (L ion . Uoio. X X X I .  a, 327.)

I n  Poing soll der Sage nach einst ein Frauenkloster gestanden sein. D ie  
letzten Nonnen sollen im Thurme gewohnt haben. Auch ihnen gehörige Höfe 
werden noch genannt.

P u r f in g ,  p u ro lt in g u ,^ )  unter Bischof Atto von Freising um 790 er
wähnt, kommt unter Bischof H üto schon begabt m it einer Kirche vor, welche 
die Priester Othelm und Oadalhart im  I .  815 m it einem dazu gehörigen 
Hause und reichem sonstigen Besitze zum Dome in  Freising schenkten. (L le ieüöl- 
beolr, Inst. XrimnA, I. 2. X . 255, 320.)

Auf einem Seitenaltare die altdeutschen Statuen des h l. Silvester, des 
h l. Christoph und der hl. Margaretha.

P farrer Anton Huber von Anzing schreibt im  I .  1721 von Purfing: 
„D iß  O rth  ist in  der hehe aus ainem Berg, wo den vernemmen nach ein vor- 
nemmes Schloß, wie noch alte rucloru an tag geben, S o ll geflankten sein." 
Ueber das Edelgeschlecht der Pürfinger vgl. Freyberg (Hund) histor. Schrift, 
und Urk. 111. 550.

Auch in  Mauerstetten, Kaisersberg und Frotzhofen befanden sich einst Burgen.
Aus Anzing, wo Hanns Snndcrndorffer 1152 seine Grabstätte fand und noch im I .  1595 

Hanns Egid Sondorfer als Gutsherr genannt ist, stammt der freisingisthc Domherr und General- 
vicar Stephan Snndcrndorsfer, der Vers. der von uns oft citirten M atrike l vom I .  1521. Sein 
Grabstein im  Krenzgange des Domes zu Freising hat die Inschrift: „H ier liegt .begraben der
Edl hochgelehrt Doctor Steffan von Snnderndorfs zu Anzing und Jbden, der Zeit Dombherr vnd 
Vicarp zu Freiising, starb am Lichtmesstag im  Jah r 1528. Dem Gott Genad. Amen."

*) O rt des d inuo  oder >>nnno, d. i. des Knechtes oder Buben. (Freudensprung). 
""0 W ohl „die Nachkommen des Unr-golt'". Förstemann I. 297.
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8. Buch am Buchrain.
P farre i m it 1513 Seelen in  259 Häusern.

Buch, D ., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -j-
254 S. 37 H. — Kil.

An, W.................. - s „ 2 „ 5
Fang, E. . . . - 7 „ 1 1 „
Haidberg, D. . . - 44 „ 7 „ 1,. „
Hammersdorf, D. - 48 „ 6 „ 2,„ „
Hausmehring, D. - 47 „ 6 „ 1 „
Herweg, W. . . . 14 „ 3 „ 1» „
Kaltenbach, W. . 8 „ 2 „ 1,» „
Loiperding, D. - 66 „ 7 „ 1,. „
Mitterbnch, D. - 99 „ 20 „ 1,„ „
Oberbnch, D. . . . 95 „ 20 „ 2 „ „

Oberndorf, D. . . 66 S. 9H. 2 „K i l.
Pitz, E......................  5 „ 1 „ 1 „
Riching, W. . . .  15 „ 2 „ 2,, „
Rottinann, W. . . 30 „ 4 „ 4 „
Schallelhänsl, E. . . 4 „ 1 „ 2,z „

Reithostn, D., Exp.-K.,
Exp.-S., Schule, ^  156 „ 27 „ 3 „

M rstrrn , D., Flk., >1 . 166 „ 36 „ 2 „ ' )
Harthofen, D., Flk., "j- 114 ., 12 „ 0,̂  „

Karlsdorf, z. H. . . 180 „ 40 „ 2—4 „
Oetz, W. . " . . .  25 „ 4 „ 1 „

Tading, D., Flk., -j- . 60 „ 12 „ 2 „
Anmerkungen: 1) Im  Pfarrbezirk befinden sich 5 Protestanten, nach Feldkirchen eingepfarrt.

2) Umfang der engeren Pfarrei circa 18 Kilometer, der Expositur circa 15 Kilometer.
3) Wege gut.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Ebersberg und Erding und in die 

politischen Gemeinden Buch, Wörth, Förstern und Pastetten.
5) Unterm 8. Februar 1878 wurde die Filiale Pnllach nach Forstinning ansgepfarrt.

I. P fnrrsch: B uch , an der Straße von Erding nach Isen  in  einer leichten T h a l
senkung, ziemlich einsam gelegen. Nächste Bahnstationen Hörlkofen und W alperts
kirchen, je 5 Kilometer entfernt. Post Hohenlinden.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1879. Zopfstyl. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 4 Glocken: 
u) „V v s  N u riu , kNIin k n tr is , K a ta r H in ,  Lpousn 8. 8 p ir itu 8 , tndarnn- 
eululn 88. T riu itu titz . — knn lu8  iOoM  g' 0 8 8  m ielr in  K tirxrüen 1684." 
b ) „ I M  b in  äia L tim ina  äa8 Hukancien in  ckar IVützta. Gegossen von 
Jos. Bachmair in  Erding 1859." o) „ Ic h  verkündige euern Tod. —  Ge
gossen rc." wie die vorige, ck) D ie  vierte Glocke ganz klein, ohne Zeichen 
und Inschrift. Consecrationsdatum der Kirche 17. Oktober 1 7 6 2 .^ )  Patron 
der h l. M a rtinus , Patrocinium am 11. November. 3 ait. pa ri. 88. L . Om. 
bei der Pfarrkirche, ohne Capelle. Orgel m it 5 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an 
allen S onn- und Festtagen m it Ausnahme der folgenden, an welchen P fa rr
gottesdienst in  Tading gehalten w ird, nämlich an den Frauenfesten (außer Licht
meß), am Georgifeste (resp. folgenden Sonntag), Dreifaltigkeitssonntag und am 
Sonntag nach M a riä  Heimsuchung und nach M a riä  Opferung. Ewige A n
betung am 14. Januar. Sept.-Ablässe am Namen-Jesufeste, Bennofeste und 
am 3. Sonntag im September. Aushilfe ist zu leisten in  Isen am Feste des 
h l. Joseph, in  Lengdvrf am Skalpulierfeste, in  Walpertskirchen am Sonntag 
vor S t .  Laurentius. Außerordentliche Andachten: I m  Advent Rorate nach 
Angabe, in  der Fasten Kreuzweg, fre iw illig ; Rosenkranz oder Vesper an den 
S onn- und Festtagen; Rosenkranz während der Allerseelenoetave herkömmlich, 
bei Leichen nach Angabe; während der Frohnleichnamsoctave täglich Non und 
Vesper, herkömmlich; Maiandacht nach Angabe. B ittgang am 30. A p ril nach 
Tuntenhausen, m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  26 Jahrtage m it 
V ig il  und Requiem; 4  Jahrmessen. Quatemperämter herkömmlich.

*) Entfernung vom Expositursitz ans berechnet.
Diese Pfarrkirche war übrigens erst am 24. Mai 1707 von Bischof Johann Franz con- 
secrirt worden.
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B ru d e rs c h a fte n : Verein der christlichen M ü tte r, errichtet am 10. December, 
aggregirt in  Regensburg am 21. December 1877.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus 
nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 164-40 H l  ^ . ,  b) nichtrent.: 
13889 117. 26

I I .  Nckeiikirche: K reuzcape lle  in H a id b e rg . Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 
1706. Renaissancestyl. Baupflicht die Capelle. Consecrirt am 24. M a i 1707. 
Kuppelthurm m it 2 Glocken, deren eine die Jahrzahl 1721 trägt. T itu lu s : 
Invsn tio  8. Ornois. 1 u lt. port. 6m . fü r die ungetansten Kinder. I n  der 
Capelle w ird jetzt nicht mehr celebrirt; früher war Gottesdienst an den Quatemper- 
freitagen, am 3. M a i, Kirchweih und Schauerfreitag. —  Meßner ein O r ts 
angehöriger. —  Vermögen der Capelle: a ) 385 47. 71 ^ . ,  b) nichtrent.: 
1665 47. 92

I I I .  P fa rrve rlM tn isse : lü d . eollut. Fassion: Reinertrag: 2968 47. 57 ^ . ,  O nus- 
capital von 3667 47. 92 ^>. bis 1899 m it jährlich 200 47. und den treffenden 
Zinsen abzuzahlen. P farrw iddum : zusammen 37 Im 5 a, 41 qm ---- 108 Tagw. 
25 Dezim.; darunter 8 Im 89 u 30 qm —  26 Tagw. 10 Dezim. Holz. 
Durchschnittsbonität: 9. P farrhaus 1876 erbaut, geräumig, passend, trocken; 
ebenso die Oeconomiegebäude. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. D ie  
Matrikelbücher beginnen im X V I I .  Jahrh.

IV .  Schulverhältnissr: 1 Schule in  Buch m it 2 Lehrern, 154 Werktags- und
37 Feiertagsschülern. Ueber die Schule in  Reithofen siehe dieses.

I n  die Schule in Buch kommen Kinder aus den Pfarreien W örth , Isen 
und Pemmering.

Lvposiiur Neilhofm.
I. Crpolltnrsich: R e ith o fe n  an der Straße von Erding nach Hohenlinden gelegen. 

Nächste Bahnstation Hörlkofen. Post Hohenlinden.
Ly>wsilii> Küche: R e i t h o f e n .  Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch, 

verzopft. Geräumigkeit unzureichend, Erweiterung in  Aussicht. Baupflicht die 
Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken. Oon8. ckub. ka tiom m  p rinm rius  der 
hl. Erzengel Michael, pa tron i semuulku'ii die h l. drei Könige. 3 a lt. port. 
8s. Om. Orgel m it 5 Reg. G ot tes d i ens t  an den Sonntagen im  Wechsel 
m it den F ilia len in  der Weise, daß jeder 4. Sonntag nach Reithofen t r i f f t ;  
Palmsonntag, Sonntag nach S t .  M ichael, sowie Sonntag in  der Frohnleich- 
namsoctav immer in  Reithofen. Von den Festtagen treffen nach Reithofen 
nur Epiphanie, Oster- und Pfingstmontag und Johannes der Täufer. Ewige 
Anbetung am 30. Januar (m it Concurs). —  S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem, 1 Jahrtag m it Requiem, 1 Jahrmesse. Bittgänge ge
meinschaftlich m it der P fa rre i, siehe oben. —  Meßner und Cantor der Lehrer. 
—  Vermögen der Kirche: a) reut.: 22440 47. 6 ^>., b ) nichtrent.:
10627 47. 25 ^>.

I I .  F ilia lk irch e n : 1. F ö rs te r n ,  an der Districtsstraße von Erding nach Hohen
linden gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty llo s . Geräumigkeit unzu
reichend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm  m it 2 Glocken. Oons. 30. Sep
tember 1722. Patrocinium am Feste Peter und Paul. 3 a lt. port. 8«. Om. 
O rgel m it 7 Reg. G ot tes d i ens t  im  Wechsel m it Reithofen und Harthofen 
in  der Weise, daß jeder 2. Sonntag nach Förstern tr if f t ,  also: Förstern, Reit-

Westermayer: D ioeesan-Beschreibung. I I I .  ?
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Hosen, Förstern, H arthofen; die meisten Festtage treffen nach Förstern; die 
Ausnahmen sind bei den einzelnen Kirchen der Expositur angeführt. Außer
ordentliche Andachten: am Palm sonntag und Gründonnerstag Fastenpredigt, 
bezahlt von der Gemeinde; Antlasandacht und M aiandacht (seit 1 880) nach 
Angabe. —  S t i f t u n g e n :  7 Ja h rta g e  m it V ig il, Requiem und Beimesse, 
3 Jahrm essen. M eßner ein O rlSangehöriger; Cantor der Lehrer von Reit
hofen. Vermögen der Kirche: a )  reu t.: 999 2  47. 61 /Z,., Z) nichtrent.: 
7236 47. 13

2) H a r th o f e n ,  an der Districtsstraße von Erding nach Hohenlinden 
gelegen. E rbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Geräumigkeit unzureichend. 
Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Ooim. ctub. ?a ti-o nu 8 
priuo ipalm  der hl. Papst Sylvester, p . 86ounclariu8 der hl. Andreas. 3 u lt. 
p o rt. Om. O rgel m it 7 Reg. W e c h s e lg o t te s d ie n s t ,  so daß jeder 4 . S o n n 
tag nach Harthofen trifft; S o n n tag  nach S t .  Jakobus und nach S t .  Andreas 
trifft immer nach Harthofen. —  S t i f t u n g e n :  3 Ja h r ta g e  m it V igil, 
Requiem und Beimesse, 1 J a h r ta g  m it V igil und Requiem , 4  Jahrmessen. 
M eßner ein O rtsbew ohner, Cantor der Lehrer von Reithofen. Vermögen der 
Kirche: a )  rent. 383 4  47. 29 d ) nichtrent. 481 9  Ü1. 71

3) T a d in g ,  unweit der Districtsstraße von Erding nach Hohenlinden 
gelegen. E rbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht die Kirche. Spitzthurm  m it 2 Glocken, deren eine gegossen 1510 
von Leonhard W eller in München. Oons. 5 . October 1719. M tulrm : 
4.88umptio 11. U . V. 3 a lt. p o rt. 8 3 . Om. O rgel m it 11 Reg. G o t t e s 
d ienst 1) durch P fa rre r und Expositus zu halten an allen Frauenfesten außer 
Lichtmeß, ferner an den S onntagen  nach G eorgi, M a riä  Heimsuchung und 
M a riä  Opferung und am Dreisaltigkeitsfeste. 2 ) Durch den Expositus allein 
an den Festen deö hl. Joseph und des hl. Benno. Am Patrocinium  hält der 
P fa rre r die Predigt. Concurs an den Frauenfesten und am Dreifaltigkeitsfeste. 
Sept.-Ablässc am Patrocinium  und M a riä  G eburt. —  S t i f t u n g e n :  3 J a h r 
tage m it V igil und Requiem , 2 Jahrm essen und 2 Beimessen. Bruderschaft 
der allerheiligsten D reifaltigkeit, oberhirtlich errichtet am 15. M ärz  1747; 
Ablässe vom 3. Februar 1747. Hauptfest Dreifaltigkeitssonntag. Nebenfeste: 
M a riä  Verkündigung, H im m elfahrt und G eburt. —  M eßner ein O rtsbew ohner; 
Cantor der Lehrer von Buch. —  Vermögen der Kirche: a )  ren t.: 32085  iVI. 
72 /H., b ) nichtrent.: 15374  47. 57  /H.

I I I .  E xpojltu rverhü ltn isse : Besetzungsrecht S .  Exc. der Hochwürdigste Herr-
Erzbischof. Fassion: 918  47. 22 A ;  Grundbesitz: 25  a  55 qm - -  ^  Tagw . 
W urz- und Obstgarten. Expositurhaus 184 4  erbaut, geräum ig, sehr passend, 
trocken. Baupflicht die Kirche Reithofen.

IV . Schulvrrhliitn issc: 1 Schule in Reithofen m it 1 Lehrer, 100 W erktags- und 
4 0  FeiertagSschülern. Erweiterung dcS SchulhauseS ist in  Aussicht. Aus 
W etting der P fa rre i Pemm ering kommen Kinder in die Schule in  Reithofen.

K leine R otsten . B uch  am  B u c h r a in  scheint identisch mit jener eeolcwia acl O o o ü o J) 
welche der Erbauer I s t  durch Bischof Atto einweihen ließ, und dann m it sinn
bildlicher Ueberreichung der Altardecke nebst Leibeigenen und Grundbesitz dem 
genannten Bischöfe zum Eigenthums gab. D ieß geschah am 28. M a i des I .  
808 . (ö lom lislbook , tu s t. OrimoK. I. 2 . H . 160 u . 244 .) Derselbe O r t  
kommt I. 6 . H. 478  als llouvü  in  p a § o  1Vtz8t6rKavve vor. Frühzeitig nennen

*) Zur Buche.
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uns die Urkunden Ebersbergs schon ein Adelsgeschlecht dieses Ortes. O tp re iit 
äs kove iiu  bezeugt um das I .  980 die Schenkung des Gutes Otachereöperc 
zum erwähnten Kloster. (G ra f Hundt, Cartular des Klosters EberSberg, S . 24.) 
Es wäre wohl möglich, daß unser Buch schon um das I .  1060 zum Unter
schiede von anderen gleichlautenden Ortsnamen 11ieliü6ru?pru>o geheißen h a t;* )  
letzteres wurde unter Bischof Ellenhard von Freising m it einem O rte 8lr»Au, 
wenigstens theilweise zum S t.  Zenostifte in  Isen  vergabt. (Ueieim llm olr, 
b ist. lO'ismK'. I .  2. X . 1246.)

I m  I .  1294 am Tage des h l. Bartholomäus gab U lrich, genannt von 
Puch, einen H of zu Puch fü r Haltung eines JahrtageS zur Kirche in  Ise n ; 
eben dieser leistet im  I .  1316 zugleich m it  H e r rn  E n g e lm a r dem D e ch a n t 
zu Puch als „purggrave zu purgrain" in  Isen Zeugschaft. (O ls E , Regesten 
des Reichsarchivs.)

Um das I .  1540 stand dieser P farre i M oriz  von Sandizell, Domherr 
von Freising wor, derselbe, welcher im  I .  1549 als Abgesandter des Freising'- 
schen Domcapitels der Synode zu Salzburg anwohnte und am 12. J u n i 1559 
zum Bischof von Freising erwählt wurde. E r hatte übrigens schon im I .  1557 
seine Pfarrpfründe dem Priester M a r tin  B inder abgetreten. (Ueiobölbeoü, 
Inst. lO'minss. l l .  1. 326.) Von einem seiner späteren Nachfolger, Michael 
Kelß ist ein interessanter „M em oria lzettl" vorhanden vom I .  1585, worin u. a. 
zu lesen ist: „B ey disem Gottshaus Puech seindt zwen khelch vnnd Paten Alles 
vbergolt sambt I r e n  Khelchsäckhlen vnnd Facenetlein, D rey Corperal Taschen. 
E in  Messine Monstrantzen. E in  Messis Capsel, darinnen daß Sacrament fü r 
die Khrankhen behalten w ird t . . ."  Bezüglich der Pfarrverhältnisse w ird be
merkt: „Erstlich hab ich den w id m , der P fa r zurgehörig, verlassen vnnd gibt 
m ir mein w idm  baur Järlich  12 fl. Auch mueß E r widiuan die Fürstlich 
Scharwerckh verrichten." (Erzb. O rd . Arch.)

D ie  Pfarrbeschreibung vom I .  1575 besagt weiterhin: Lehenhcrrn die von 
Pienzenaw zu Wildenholzen, haben auch die possession zu geben. Bei diser 
P fa rr ist ain meß; die haben die von Pienzenaw zu Wildenholzen zu verleihen.**) 
I n  einer handschriftlichen Laudtasel vom I .  1595 findet sich unter der Rubrik: 
Landgericht E rding, der E intrag: „Puech am Puechrain ist B rbar aus Fürstl. 
Casten Landtöhuedt. Anthonim  Sigershouers Erben." (Äcanuscript im B e
sitze des Verfassers.)

P farrer Jakob Huber berichtet über diese P farre i im  I .  1817: „Buch am 
Buchrain ist . . . v i trun8L6tioui8 iu te r llo iu u m  Uuvurioum et O rä iuuriu turn 
l^risiny;. ci. 6. 31. Oee. 1733 eine bischöfliche Tafclp farr des Bischofs von 
Freysing, da sie vorher eine M onatpfarr w ar; bey den letzten Erledigungen 
aber präsentirte Se. Mas. der König von Bayern darauf."

Ueber Buch am Buchrain vgl. Deutinger'ö ält. M a tr . ,  §§. 367, 381, 
612, 691; Freyberg's histor. Schriften und Urkk. I I I .  547— 548; A. Huber, 
Einführung des Christenthums I I I .  394; Zöpf, Beschreibung des Landgerichtes 
Erding 1856, S . 325— 327.

F ö rs te rn  kommt in  der Zeit des Abtes W illiram  zu Ebersberg in  der 
Form : uä l^orostÄ riu**'*) vor. E in  dortiges G ut w ird von einem entlaufenen 
Eigenmann dieses S tiftes  letzterem zurückgelassen. (Uuuckst ( ln rtu lu r des Klosters 
Ebersberg) S . 36. Auch Edle dieses Ortes treten a. a. O . mehrfach auf.

* )  So behauptet Freudensprung in  seinen „Oertlichkciten" S .  i>ü.
Deutinger begleitet diese Angaben wiederholt m it einem Fragezeichen. 
W ohl „bei den Forstleuten."
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I m  I .  1589 erhielt die W ittw e des Friedrich Eßwurm zu Ottenhofen n. a. 
die Forsthube zu Förstern, Gerichtes Schwaben von Herzog W ilhelm  V . als 
Lehen. (Oberb. Arch. V I i.  S . 101.)

H a id b e rg  dürfte eins und dasselbe sein m it Ils is iu , woselbst der Edle 
O väu liioü  eie Ila ic lu  schon nur das I .  980 m it anderen Adeligen dieser Gegend 
bezeugt ist. (Hundt, Cartular reu Ebcrsberg, S . 24 u. ö.)

I m  X IV . Jah rh , findet sich der jetzige Name, Heinrich der Pachleutner 
zu Niedernpach, überläßt am 29. September 1395 dem S t i f t  Isen  die Hube 
zu Haidberg zu einem Seelgeräth. (6r6is8, Regesten des Reichsarchives.)

H a r th o fe n , (üurtüovsu) hieß das väterliche Erbgut des Bischofs Albert I .  
von Freising; es wurde von ihm testamentarisch im I .  1181 dem Dome in 
Freising vermacht zu einem Jahrtage fü r sein, seines Bruders Udalrich und 
seiner Schwester Herburga Seelenheil. (Lleiolm lkeoü, üist. Vrwmg'. I .  I .y .3 6 8 . )

Harthosen hatte schon sehr früh ein eigenes Adelsgeschlecht, welches von 
1015 an in  den Ebersberger Urkunden mehrfach genannt ist. (Gras Hundt, 
Cartular S . 75.)

T a d in g  ist m it dem ersten bekannten Besitzer U se il sie RutinAÜVch um 
. das I .  1050 urkundlich bezeugt. (Hundt, Cartular des K l. Ebersberg S . 31.) 

D ie  Kirche daselbst, welche in  der M atrikel v. I .  1315 als UütiuKen verzeichnet 
ist, wurde im  Laufe der Zeit eine berühmte W allfahrt, wie uns der Vtlu« 
L lu riuuus von W ilhelm  Gumppenberg 8. 4. verbürgt.

I n  der deutschen Ausgabe dieses Werkes von M axim ilian  Wartenberg 8. 4. 
(München 1673) >V. The il S . 279 heißt es unter der Aufschrift: Bnser 
L. Frauen B ild  zu Dadingen in  Ober-Teutschland: „V on  undänklichen Jahren 
ist dieses vnser lieben Frauen B ild  im  Herzogthum N iderbayrn '^) berühmt, 
wer aber diese kleine Capell erbauet, ist vnbekandt. Vnd obschon die voau - 
inöntu vnd Briefs wegen der Krieg vnnd durch Feur zu Grund gangen, so 
tauret doch noch die alte Andacht, also daß man auß den Opffern die Kirch 
erweitern vnd zierlicher erbauen könen."

I m  Pfarrarchive befanden sich 1825 zwei Bände „Gutthaten der wunder- 
thätigen Gnadenmutter zu Tading."

D ie  Einöde Fang ist um das I .  945 in  der Form kÜAuna?^) beurkundet. 
(Nöieüelbsok, Isist. V risw A . I. 2. X . 1083.)

R e ith o fe n , in  der M atrike l vom I .  1315 Rövtüouöu genannt, ge
hörte damals (und noch bis in  unser Jah rh .) zur P farre i Pemmering. 
Apians Topographie (S .  186) hebt hervor, daß auf einer Ebene zwischen 
Pastetten und Reithofen die Schwillach entspringt. I m  vorigen Jahrhundert 
war Reithofen eines der 8 Schergenämter des Landgerichtes Erding und m it 
diesem zu Niederbayern gehörig. (Westenrieder, B e itr. I I .  416.)

Am 3. M ärz 1827 wurde die Ueberweisung der F ilia le  Reithofen von der 
P farre i Pemmering an die P farre i Buch am Buchrain landesherrlich genehmigt. 
I m  I .  1843 kam hier die Errichtung einer Expositur zu Stande, und w ird 
M atth ias Kämmerer aus München im  Schematismus fü r 1847 als erster 
Expositus aufgeführt.
Als Pfarrer zu Buch am Buchrain wirkte von 1804— 1817 Thomas M ayer, geboren zu 

Freising 1757, gestorben daselbst 4. November 1827. Derselbe, ein Freund Saile rs, lieferte Bei
träge zu dessen „Weisheit, auf der Gasse" Augsb. 1810 und gab anher andern Schriften heraus: 
Bairische Sprichwörter m it Erklärung ihrer Gegenstände. (2 Bde. München 1812.)

") Bei den Nachkommen des Tato.
**) Tading gehörte früher zum Gerichte Erding, welches im ehemaligen Niederbayern lag. 

* " )  Nach Freudensprung — Einfang.
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3. Finsing.
Pfarrei mit 595 Seelen in 101 Häusern.

Kinsing, D ., P f.-K .,

An, W ................
Brenner, W . . . 
Eichenlohe, D.

P f .- S . ,  Schule, ^
459 S .  78 6 .  — Kil.

- 24 „ 4 „ 3 „
- 27 „ 4 „ 8 „

Lehner, W . . . .
Liß, W ...................
im M oos, W . . . 
Zenger, E. . . .

6 S .  2 H. 4 Kil.
12 „ 2 „ 2 „
8 „ 2 .  4 „
4 „ 1  ̂ 7

A n m e r k u n g e n :  1) Deutinger führt bloß auf :  F insing, Eichenlohe und S teilach ; die letztere 
Ortschaft wird jetzt nicht mehr erwähnt.

2) I m  Pfarrbezirk befinden sich 2 Protestanten, nach Feldkirchcn eingepfarrt.
3) Umfang der P farre i 22 Kilometer.
4) Wege gut.
5) Die Ortschaften der P farre i gehören in die Bezirksämter Erding und (2 Anwesen) Ebers

berg und in die politischen Gemeinden Finsing, Ottenhofen und M oosinning.

1. p fa rrsth : F in s in g , an der München-Erdingerstraße hochgelegen. Nächste B ahn
stationen Schwaben und Ottenhofen, je 4 Kilometer, Poing, 5 Kilometer ent
fernt. Post Schwaben.

P fau  Kirche: Erbaut 1688,*) restaurirt 1834 und 1862. S ty l  Renaissance. 
S eh r geräumig. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm mit 2 Glocken: u) Die 
größere: „Luvetos eoilrmäo, Ronitruu ropallo, tünaru olaml«. Aus dem 
Feuer floß ich, Johan  Melchior Ernst in München goß mich 1677." d) Die 
kleinere: „Knnetn Uai'in, U nter ucimirudilis orn pro nobis. 1651. N nister 
D rost nam mich ein Metall und goß aus mir ein englischen Schall, lo llunnss 
O niina^r paroollns. 1651." Consecrirt am 8. J u n i  1707 durch Bischof 
Johann Franz von Freising. Patron der hl. Georgius. 3 ult. tix. 8s. L. 
Ow. mit Ossnnr. bei der Kirche. Orgel mit 9 Reg. G o tte s d ie n s t  immer 
in der Pfarrkirche. Concurs am Sonntag vor Septuagesima und am Sonntag 
nach der Octave von M ariä Himmelfahrt. Ewige Anbetung am 30. M ai. 
Sept.-Ablässe am Patrocinium, M ariä Geburt und am Kirchweihfeste. Aus
hilfe in der Nachbarschaft ist zu leisten: n) in Nenching am Rosenkranzfeste 
und am Allerseelensonntage, b) in Gelting am Namen-Jesufeste und am Feste 
M ariä Himmelfahrt. Außerordentliche Andachten: im Advent einige Rorate 
nach Angabe. —  S t i f tu n g e n :  19 Jahrtage mit Bigil und Requiem, 1 Ja h r-  
messe, 20 Beimessen zu den Jahrtagen.

H e r z -M a r iä -B ru d e rs c h a f t ,  oberhirtlich errichtet am 18. Ja n u a r, aggre- 
girt' am 23. Ja n u a r  1871. Hauptfest am Sonntag nach der Octave von 
M ariä Himmelfahrt mit Predigt, Amt und Procession, Tags darauf hl. Messe 
für die verstorbenen Mitglieder. Nebenfest am Sonntag vor Septuagesima.

Meßner und Cantor ist der Lehrer; SchulhauS zugleich Meßnerhaus. — 
Vermögen der Kirche: u) rent.: 11005 47. 2 4 ^ . ,  d) nichtrent.: 8039 47. 67 /H.

I n  der Pfarrei befinden sich 3 einfache Feldcapellen.
II. P farrv rrlM tiiijse : Präs. S e . M . der König. Fassion: Einnahmen: 1984 47. 

59 -H., Lasten: 169 47. 78 ns,., Reinertrag: 1814 47. 81 ns>. 2 O nus- 
capitalien, das erste mit 51 47. 43 ns>. jährlich bis 1884 zu tilgen; das zweite

Am Triumphbogen der Pfarrkirche liest m an: U D O  —  I X  I l O X O R L l l l  I) L  I 
L T  8.  E L O K d l l  R 4 . I I T .  L 6 6 L 4  1 I X L 6  L X T R O O T X  —  L X X X V I1 I. 
I m  Vorhause die Grabsteine der P farre r T hom as Textor 1695, M artin  S ingeldinger 
1  1789, Jos. Ant. Heiß ch 1822. I m  In n e rn  der Kirche solche von Anton Mich! -j- 1734 
nnd Adam Huber -f 1698.
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bis 1907 m it jährlich 404 4 L  57 ^>. bis 445 4 L  71 abzusitzen. W iddum: 
22 du 80 a 49 qm —  66 Tagw. 93 Dezim. Aecker; 11 üu 17 u 59 qm —  
32 Tagw. 80 Dezim. Wiesen; 5 kn 13 a 48 qm —  15 Tagw. 7 Dezim. 
Moosgründe; 70 a 19 qm —  2 Tagw. 6 Dezim. Garten und Hofraum. 
Durchschnittsbonität: 7— 8. Pfarrhaus 1866 erbaut, geräumig, weniger passend, 
größtentheils trocken. Oekvnomiegebäude: Stadel 1875, Pferde- und Kuhstall 
1880 neugebaut, geräumig, passend, schön. Baupflicht bei beiden die P farr- 
pfründe. D ie  Matrikelbücher beginnen 1680.

I I I .  K chu lverhä itiiifle : 1 Schule in  Finsing m it 1 Lehrer, 86 Werktags- und 
31 Feiertagsschülern. Schulhaus 1875 erbaut. D ie  Kinder der Einöde Brenner 
im  M oos besuchen die Schule in  Moosinnig.

Mission wurde gehalten vom 31. October bis 7. November 1869 durch 
U?. Redemptoristen.

M e ine  N otyen. F in s in g ,  (k ü n s tu M )* ) zählt bereits zu jenen Taufkirchen, über 
deren rechtlichen Besitz sich zu Ende des V I I I .  Jahrh , zwischen dem Bischöfe 
Atto von Freising und dem Abte Adalbert von Tegernsee ein Zwist erhoben 
hatte. Derselbe wurde beigelegt zu Tegernsee ain 20. J u n i 804. (L ls ie lm l- 
lloolr, IÜ8t. lü 'm iuA. I .  2. X . 121.) D ie  Kirche blieb als Freising'sches Lehen 
bei Tegernsee; der dortige Abt übte das Präsentationsrecht über die P farrei 
Finsing, und noch im vorigen Jahrhunderte mußte der O rtspfarrer nach Tegernsee 
25 fl. Absent abliefern.

I m  X I. Jah rh , war Finsing S itz eines Gaugrafen, wahrscheinlich des' 
Westergaues; VVuItüsr oowss cto Vunsm m Za erscheint zu Tegernsee unter Abt 
Eberhard (1068— 1091) als Zeuge. (N om  Loie. V I. 44.) I n  demselben 
Documentenbande ist das edle Geschlecht der Funsinger bis zum I .  1401 herab 
in zahlreichen Sprossen vertreten (iu  irx liee ). D er O r t  besaß einen zweifachen 
Edelsitz, den einen hatten schon im  X V . Jah rh , die Wiederspacher, den anderen 
die Altershaimer inne. I n  den I .  1667 und 1681 gelangten beide Sitze an 
Bernhard B a ro , Grafen zu Rechberg. (W ening, topossr. Lavu rias  I .  206.)

I n  der M atrike l deS Bischofes Conrad I I I .  vom I .  1315 w ird  Finsing, 
wahrscheinlich weil es tegernsee'schen Patronates w ar, nicht erwähnt; daß es 
aber damals schon als P farre i existirte, beweist uns ein Regest vom 25. November 
1325, worin ein Ulrich P farrer von Fünsing beurkundet ist. (UeAVsta Lo ion 
V I.  181.)

Einen interessanten Bericht über seine Pfarrkirche liefert der P farrherr 
Sebastian Perstl um das I .  1585. E r sagt darin: „ I n  S . Georgen khirchen 
sein 4 altär, ainer im  khor, S . Georgen altar genent. A u f der Rechten seiten 
vnder dem khor auch amen (« io) der 14 notthelfser a ltar auf wölichen ain 
Wochen Möß gestift ist, die am Pfintztag gehalten würd. A uf der linggen 
L-eiten auch ainer der altar S . Johannis des Tauffers genent, auf wölichen 
die widerspacher ain Möß gestift die am Erichtag gehalten w ird. Zum eingang 
der khirchen in der widerspacher Capell auch ain a lta r, der heiligsten D rey- 
faltickheit genent." (Erzb. O rd . Arch.)

Obenerwähnte Wochenmesse aus dem Altare der 14 Nothhelfer oder A ller
heiligen war noch im  I .  1520 ein eigentliches Beneficium. Am 25. October 
1520 resiguirt Laurentius Bruuhuber, Beneficiat bei S t.  M a rtin  zu Landshut, 
in  die Hände des Abtes M aurus von Tegernsee das Beneficium auf dem Aller
heiligenaltar zu Finsing zu Gunsten des Priesters Georg Holzner aus der

*1 Die Nachkommen des Fans oder Funjo. Förstemann l. 448.
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Divcese Augsburg. D ie  Verhandlung hierüber nahm der öffentliche N otar 
Johannes Grünter zu Landshut auf. (Perg. Urk. im O rd. Arch.)

Von der einstigen S t. OuirinuScapelle, in sehr alter Zeit wohl vom S tifte  
Tegernsee erbaut, sagt die Schmid'sche M atrikel 1740: Iktu seolssiu, in sx- 
trs in itn tö  pUAi ü ins inA  s itu , uune to lu l ils r  ru innsu est. D as B ild  des 
hl. Q u irin u s  war schon damals in die Pfarrkirche versetzt.

Erwähnte M atrikel bemerkt auch: ln  üuo sssl68iu 86piilturum  Im bsnt 
tün iiüuo n o k iliun i O ow inorum  1Vi<lsr8pusüer st /lito rs lm w e r. F ü r einzelne 
Edle dieser Geschlechter bestehen noch gestiftete Jahrtage.

Apian sagt unter Finsing: u rx  in  solle props svlvum  uck o rtuw . 
(Topographie S . 124.)

D er Tausstein der Pfarrkirche zeigt die Jahrzahl 1560 und die Buchstaben 
L . IV . 8. X .

Am Finsinger Holze sind Hochäcker bemerkbar.
lieber Finsing sehe man: Deutinger, ält. M a tr. §§. 320, 384, 469, 682; 

Oberb. Arch. X X V . 473; Lion. Ilo is . X X X V I.  5 5 ; drei Traditionsbücher aus 
dem X I l .  Jahrh . 1880. S . 126, 147.

4. Forstinning.
Pfarre i m it 1521 Seelen in  274 Häusern.

Forstinning, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule 4 Wolfmühle, E. . . . 6S . 1 H- 4 Kil.
382 S. 77 H. — Kil. Pullnch, W., Flk., -h . 21 „ 4 „ 3 „

Aich, S....................... s „ 1 ,, 3 Amplel?, E.................. 9 „ 1 3 „
Aitersteinering, D. 59 „ 10 „ 2 „ Hub, »u...................... 1b „ 2 „ 3
Berg, E...................... 10 „ 1 „ 3 „ Jtcupnllach, D. . . 97 „ 19 „ 4
Erlbach, W. . . . 16 ., 3 „ 4 " Sickenberg, W. . . 25 ., 3 „ 4 „
Grub, E..................... 2 „ i » o Ottenhofen, D., Epp.-K.,
Heiligkrcuz, D. . . 34 „ 7 „ 3 Epp.-S., Schule, -h 160 „ 24 „ 6 „
Kipfing, W. . . . 23 „ 4 3 Eirashausen, E. . . 8 „ 1 „ 3
Kressirmnhle E. . . s „ 1 „ 4 „ Licberharding, W. 11 „ 2 „ 2 „
Moos, D.................... 35 „ 7 2 Loher, E..................... 9 „ 1 „ 3 „
Neupnllach, D. . . 120 „ 24 „ 4 Nenhauscn, E. . . . 4 „ 1 „ 4
Niederried, W. . . . 30 „ 5 „ 3 Siggriihosrn, D., Flk., -h 54 „ 10 „ 3 „
Schwaberwcgeu, D. . 102 „ 20 2 Herdweg, W. . . . 34 „ 6 „ 3
Sempt, D .................. 34 „ 7 „ 2 Keckmühie, E. . . . 8 „ 1 „ 4
Stephlinühle, E. . . 7 „ 1 ,, 3 Sägmnhle. E. . . . 6 „ 1 „ 3 „
Straßham, D. . . . 46 „ 8 „ 3 Wiesmair, E. . . . 5 „ 1 2
Waqmnhle, E. . . 6 „ 1 „ 3 ZchwiUnch, D., Flk., -I- 96 „ 14 „ 3 „
Wind, W................... 27 3 „ 3 Wimpersing, E. . . 6 „ 1 3

Anmerkungen: 1) Loher, Neuhausen und Wicsmair finden sich bei Dcntinger unter Otten
hofen nicht.

2) Im  Pfarrbezirke befindet sich eine protestantische Familie, nach Feldkirchcn eingepfarrt; in 
Ottenhofen eine menonitische Familie.

3) Umfang der Pfarrei 22 Kilometer, der Expositnr. 9 Kilometer.
4) Wege grösstentheils gut.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Ebersberg und in die politischen 

Gemeinden Forstinning, Förstern, Hohenlinden, Pastetten, Reithofen und Ottenhofen. ^
6) Unterm 24. Januar 1878 wurde die Filialkirchengemeinde Pullach aus der Pfarrei Buch 

am Buchrain nach Forstinning eingepfarrt (Schemen. 1879 xuA. 202.)

I .  p fa rrsch : F o rs t in n in g , an der Landstraße von München über Hohenlinden nach 
Haag gelegen. Nächste Bahnstation Schwaben, 5 Kilometer entfernt. Post Anzing.

*) Entfernung vom Expofitursitz.
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Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt, restaurirt 1851. S ty l ursprünglich 
gothisch, später Renaissance. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. 
Kuppelthurm m it 3 Glocken aus dem Anfange dieses Jahrh . Ooim. äub. 
Patrocinium am Feste M a riä  Heimsuchung. 3 u lt. port. 8s. k .  Om. bei 
der Pfarrkirche m it einer kleinen Capelle. Orgel m it 8 Reg. P fa r r g o t te s -  
d ienst an allen S onn- und Festtagen. Concurs am Patrocinium und am 
Sylvestertage. Ewige Anbetung am 28. J u n i. Sept.-Ablässe am Feste M a riä  
Heimsuchung, Patrocinium und Peter und Paul. Aushilfe ist zu leisten in 
Anzing am Skalpulierfeste und in  Tading der P farrei Buch am Buchrain am 
Feste M a riä  Himmelfahrt. Außerordentliche Andachten: Rorate nach Angabe, 
in  der Fasten aus Ansuchen 5 Fastenpredigten, während der Allerseelenoctave 
täglich Rosenkranz. B ittgang nach Tuntenhausen am Samstag vor dem D re i
faltigkeitsfeste, auf Ansuchen m it geistlicher Begleitung (wenn die Coadjutorie 
besetzt ist). —  S t i f t u n g e n :  7 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 13 J a h r
tage ohne V ig il,  17 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a ft vom hl. Sylvester, bestand nachweisbar im I .  1479. D ie  
oberhirtliche Bewilligung soll datiren vom I .  1639, das Ablaßbreve vom 21. M a i 
1639; Urkunden darüber finden sich nicht vor. Hauptfest: Sylvestertag m it 
Frühamt, Hochamt, Predigt, Gedenken, Rosenkranz und Procession; am 30. D e
cember V ig i l,  Requiem und Libera; an den Quatemperdonnerstagen V ig il, 
Requiem und Gedenken, dann Lobamt ooram oxpon. 888. und Procession um 
den Friedhof. —  Vermögen der Bruderschaft: 1800 45.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. —  Vermögen der 
Kirche: u ) rent.: 15267 45. 67 ^ . ,  b ) nichtrent.: 9414 45. 10

I I .  F ilia lk irch e : P u lla c h . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  ursprünglich gothisch, 
jetzt Zopf. Baupflicht die Kirche. Ocms. äub. Kuppelthurm m it 2 kleinen 
Glocken. Patron der h l. Jakobus. 3 a lt. port. Om. Kein S o n n -  und 
F e s tta g s g o tte s d ie n s t, nur am Sonntag nach Jakobi w ird das Patrocinium 
gefeiert. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il  und Requiem, 1 Jahrmesse. —  
Meßner und Cantor ein G ütler. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 3371 4 /. 
44 /H., b ) nichtrent.: 3240 4 5  83

I I ! .  P fa rrve rlM tn is fe : Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 3057 45. 72 /H., 
Lasten: 735 45. 43 ^ . ,  Reinertrag: 2322 45. 29 /H. Onuscapital im Be
trage von 1200 45. m it jährlich 85 45. 71 /A. bis 1891 ino l. abzusitzen. 
W iddum : 17 Im 58 a 84 qm - -  51 Tagw. 62 Dezim. Aecker; 6 Im 72 a 
25 qm —  19 Tagw. 73 Dezim. Wiesen. Durchschnittsbonität: 6. Pfarrhaus 
erbaut 1756, geräumig, nicht zweckmäßig, feucht. Oekonomiegebäude geräumig, 
Pferdestallung feucht, fü r die Kuhstallung ist gegenwärtig Neubau anberaumt. 
Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Statusgemäß 1 Cvadjutor, die Stelle 
z. Z . unbesetzt. D ie  Matrikelbücher beginnen 1653. I n  der P farre i besteht 
ein Beneficium in  Ottenhofen, s. unten.

IV . S c h illv e r lM tilif le : 1 Schule in  Forstinning und 1 Schule in  Ottenhofen, 
s. dieses. Schule in  Forstinning m it 2 Lehrern, 193 Werktags- und 61 Feier
tagsschülern. Von Neupullach besuchen Kinder die Schule in Hohenlinden.

GXposilur Mfl'»l)ofln.
I .  Erpositnrsch: O t t e n h o f e n ,  tief gelegen. Bahnstation am O r t,  Post Schwaben. 

Lyposilmki'rche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1865. Renaissance-
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styl. Geräumigkeit unzureichend.*) Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm mit
2 Glocken, wovon die eine gegossen von A. Ernst in  München 1751, die andere 
von J o s . Bachmaier in E rding 1859. O ons. ckub. P a tro n  die hl. Katharina.
3 u lt. p o rt. 8 s . Ow. O rgel m it 4  Reg. G o t te s d ie n s t  im Wechsel mit 
den Filialen Siggenhofen und Schwillach; die Festtage mit Ausnahme der Feste 
S teph an us, M a r ia  Verkündigung, O ster- und Pfingstmontag und M ariä  Em 
pfängnis, werden in O ttenhofen gehalten. Ewige Anbetung am 28. J u n i .  
Aushilfe ist zu leisten am Feste M a riä  Heimsuchung, Sylvestertag und den
4  Quatemperdonnerstagen in  Forstinning und am S on n tag  nach O ttilia  in 
Tayng der P fa rre i Pastetten. I m  Advent R orate nach Angabe. — S t i f 
tu n g e n :  8 Ja h rta g e  m it V igil und Requiem , 5 davon auch m it Beimesse, 
2 Jahrm essen und 8 Quatempermessen. —  D en Meßnerdienst versieht ein 
eigener M eßner, welcher die Nutznießung von 10 T agw . G ründen hat. D en 
Cantordienst versieht der Lehrer des O rte s . Eigenes M eßnerhaus nicht vor
handen. —  Vermögen der Kirche: a )  ren t.: 14627  47. 68 ^ . ,  b ) nichtrent.: 
697 2  47. 91 /Z>.

II. Filialkirchen: 1) S ig g e n h o f e n  auf einer Anhöhe gelegen. E rbauungsjahr 
unbekannt. Zopfstyl. Geräumigkeit sehr beschränkt. Vaupflicht die Kirche. 
O ons. (lab. Spitzthurm  mit 2 kleinen Glocken. Patrone die hhl. Jo han nes 
und P a u lu s . 3 alt. po rt. 8 s . Om. an der Kirche. O hne O rgel. G o t t e s 
d ie n s t im Wechsel mit O ttenhofen und Schwillach. —  S t i f t u n g e n :  4  J a h r 
tage m it V ig il und Requiem , 2 davon auch m it Beimesse. —  M eßner ein 
G ütler. —  Vermögen der Kirche: n ) ren t.: 1599  47. 71 ^ . , b ) nichtrent.: 
1471 47. 11 /H.

2) S c h w illa c h  an dem gleichnamigen Flüßchen gelegen. Erbauungsjahr 
unbekannt; restaurirt 1870. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. B au - 
pflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Oons. äu b . P a tron  
der hl. S teph an us. 3 a lt. port. 8 s . Om. an der Kirche, ohne Capelle. 
O rgel nicht vorhanden. G o t te s d ie n s t  abwechselnd m it Ottenhofen und S iggen 
hofen. —  S t i f t u n g e n :  3 Ja h rta g e  m it V ig il, Requiem und Beimesse, 
2 Jahrm essen. —  M eßner ein G ütler. —  Vermögen der Kirche: a )  ren t.: 
2785 47. 72 ^>., b ) nichtrent.: 2569  47. 20 .H.

I I I .  Exposttu rverh liitiiissr: lü h . ooilnt. Ottenhofen ist Jncuratbeneficium ; mit 
diesem ist seit 1856 die Cooperatur von Forstinning für O ttenhofen, S igg en 
hofen und Schwillach vereinigt. R einertrag: 951 47. Grundbesitz: 3  im 74  n 
80  ym  11 Tagw . Expositurhaus: in  gutem baulichen Zustand. Z u  ebener 
Erde etwas feucht. D ie  Baupflicht hat der Beneficiat.

D a s  Jncuratbeneficium  wurde gestiftet 1691 von Ai. A. T h . G räfin  von 
R ivera. Obligatmessen: wöchentlich 5 für die Fam ilie Rivera und dazu noch 
wöchentlich 2 für die Ram bott und Asamsiche Fam ilie; seit einer Reihe von 
Ja h re n  auf Ansuchen reducirt.

IV . S chuIvrrlM tn ifle : Schule in  Ottenhofen m it 1 Lehrer, 60  W erktags- und 
24 Feiertagsschülern. Schulhauö in Ottenhofen 1874  erbaut. I n  die Schule 
in O ttenhofen kommen einige Kinder aus den P farreien  Poigenberg und 
Pastetten.

*) I m  P flaster der Kirche liegt ein großer G rabstein m it der In schrift: A n S .  J o h a n  tag  ist 
gestorben G erhart O ttenhofer da m an  zalt vo n  xpi gepurde m c c c c x x i x .  im it W appen .) 
A n der A ußenm aner befindet sich d a s  prächtige E p itap h iu m  des Friedrich E ßw urm  
-j- 2 4 . M ärz 1Ü56.
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Kleine Nöthen. F o rs t in n in g , nn ä so in A u *), läßt sich in  den frühesten Urkunden 
nicht immer von M oosinning, zu dem eS im  Gegensatze steht, sicher unterscheiden. 
Jedenfalls war unser Forstinning der S itz des frommen und reichen Mezzi, 
der schon im I .  801 unter Bischof Atto sein Eigenthum zu Undeoingas der 
Kirche in  Freising schenkte und diese seine Schenkung, bevor er seine W allfahrt 
nach Tour (zum Grabe des hl. M a rtin u s ) antrat, im I .  818 vor Bischof 
H itto  erneuerte. (Usioüskbeü, tust. v r im u x . I .  2. X. 134 und 357.)

E in  J a h r später schenkt auch Cunzo, der zu Mezzi Geschwisterkind war, 
seinen Besitz zu Undevingas, Jsana und Alpicha (Forstinning, Isen und A lba
ching) zum D om  in Freising. ( l. s. X . 388.)

I m  Cartular des Klosters Ebersberg begegnen uns innerhalb der Jahre 
1047— 1170 sehr viele Edle eines Geschlechtes von Undiengen oder Oundingin, 
welche jedenfalls an diesem O rte  seßhaft waren. (S . 81.) A ls  P farre i finden 
w ir  Uendingen in der M atrike l vom I .  1315, wo sie dem Decanare Buch (jetzt 
Wasserburg) zugetheilt erscheint. E in  P farrer ist uns daselbst am frühesten be
urkundet in der Person des „H e rrn  S e y frid t, P farrers zu Vending" aus dem 
I .  1359. (O rd . Arch.)

I n  dem M em oria l, welches der P farrer Stephan Palsterer im  I .  1585 
an das bischöfliche O rd inaria t Freising einsandte, liest man als Ueberschrift: 
„P fa r r  Jnnding vor dem Ebersperger vvrst Schwaber gebiett". I n  diesem 
Schriftstücke w ird bezüglich des Seitenaltars zu Ehren der H . H . Georg und 
Sebastian bemerkt: Wöchentlich alle montag am Meß vnd nach gottesdhienst 
muß der Pfarrer m it dem X lw o lvs  vmgieng ( l.  vmbgeen) vnnd in  dem Todten- 
kerkher das V s  prokunckis betten, stifft von dem würdigen Johan: Eberspeck 
sambt dem a lta r".

Ebendaselbst w ird bei den Werthgegenständen der Pfarrkirche angeführt: 
„v o rm tio  Vsusrustil: Osor: UsrAsrs Ouirn: 8. N u u r it ii TluKustus. -In  U X X II. 
1 ) A in  silberner vergolter Kelch. 2 ) S ilbern  Opffer Känntl. 3 ) O rna t A in 
Praunsameter dar aufs ain Creutz von ainem gewarchten gülden bortn 1 R ott 
attleß 1 Schwartz Schammelotten . . 20 fl. zu ainem Ja rta g ."

I n  Bezug auf die S t.  Sylvesterbruderschaft, welche schon im  X V . und 
X V I .  Jahrh , bestand, aber dann auf einige Zeit erlosch, bis sie nach 1639 wieder 
auflebte, berichtet der P farrer und Kämmerer Peter Donatus Gruber 1758: „E s  
ist die sowohl anmüthig alß Künstlich geschnitzelte B ildnuß 8. Ä Iv s s tr i auf 
einen aignen A lta r sehr gutthätig, auch alldahin ein alltäglicher und zahlreicher 
Z u  Lauf fremd und Benachbahrter Personen". Derselbe nennt seine Pfarrkirche 
„wegen Alterthum dan dißhalben anoch Vorhandenen Mehreren L lo im m sutsu 
und Grab Steinen Vast V o r andren in  Bayrlandt berühmbt."

D ie  P farre i Forstinning war im  I .  1524 bischöflicher Collation: im  X V I I I .  
Jah rh , erscheint sie als Wechselpfarrei.

A u f dem nahen Biberg ist eine Römerschanze erkennbar.
I n  der Sacristei befindet sich ein Glasgemälde m it Votanten und Wappen, 

nur mehr Bruchstück,; die Insch rift lautet:
Grate pro me nlric Hadrrsperger 1487.

Ueber Forstinning vgl. Deutinger, ält. M a tr . §§. 3 60 , 384, 611, 691; 
Oberb. Arch. I .  328. V I. 412; Apian's Topographie S . 123.

S c h w illa c h  kommt in  Ebersberger Urkunden um das I .  1150 in der 
Form 8u i1uu lm **) vor. (G ra f Hundt, Cartular S . 81.) Um das I .  1170 ver-

*) Die Nachkommen des Undeo. Förstemann, Namenb. I. 1215
**) Wenn deutsch, vielleicht „nberschwellendes Wasser." Uebrigens gab es einen Gan 8nnil- 

dsrg'i und einen Ort 8ui>boro. Förstemann II .  1425.
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machte Pfalzgraf Friedrich ein Landgut zu Swilnahe dem Domcapitel zu Fre i
sing. (Oberb. Arch. X X IV . S . 11.)

I m  bayr. Urbar vom I .  1240 w ird ein „L ith u s " (W irthshaus) zu S v il-  
nahe m it einer Abgabe an Wachs erwähnt. (N on. Uoic. X X X V I.  56.)

S ig g e n h o fe n  (L ioe lm nliovnn)^) ist in  hohem Grade merkwürdig als einstiges 
Eigenthum der bischöflichen Kirche zu T rien t. I m  Jahre des dritten Krieges 
Heinrichs IV . gegen die Sachsen (1075) gab Bischof Heinrich von T rien t ( i  1082) 
seinem Freunde, dem Abte W illiram  von Ebersberg, einen Weinberg nördlich 
von Botzen, jenseits des Flusses Talaverna fü r eine steinerbaute Kirche, die in 
3 Jahren auf dem Grunde des hl. V ig iliu s  (Bisthumspatron von T rien t), 
der Sicchanhovan heißt, am Ebersberger Forste gelegen, aufzuführen ist. (G ra f 
H undt, Cartular des K l. Ebersberg, S . 46).

O tte n h o fe n  findet sich im  X I .  Jahrh , genannt m it lÄ L o  clo Ontnn- 
Iro va ir**)/ der um das I .  1083 eine zum Domcapitel in Freising gemachte 
Schenkung bezeugt. (Hundt, bayr. Urkk. des X I .  und X I I .  Jahrh . S . 79.)

Am Vorabend vor S im on und Judä 1359 gibt Rambatt der Ottenhover 
zur Aufbesserung einer S tiftu n g  seiner Hausfrau Elspeth, einer ewigen Messe, 
fund irt m it dem H interhof zu Niedervttenhofen, acht Pfund Pfenning „S and  
Catharein vnd Jrem  Gottshauß in Ottenhoven". (O rd . Arch.)

Nach dem Aussterben der Ottenhofer gelangte 1544 der bayr. Münzkäm
merer Friedrich Eßwurm in  den Besitz dieser Hofmark; später ging Ottenhofen 
auf die Geschlechter der Schrenk, Aheim, Rivera, Perusa rc. über.

I m  I .  1691 w ird Priester Jakob Bätzl als Inhaber des am 13. Januar 
gen. Jahres von der G räfin  M a ria  Adelheid Theres von Rivera hier neuge 
stifteten Beneficiums erwähnt.

Ueber Ottenhofen siehe Wening, toxoAr- Ln vn iiu o  I .  306 m it Abb.; Obern
bergs Reisen I I .  200— 201.

P u l  lach erscheint schon in  den frühesten Freisinger Urkunden 766 als 
U o s tlv ü ''^ )  m it einem O ra to rium , das ein gewisser Hrodheri erbaut hatte. 
(Ukielielkeost, Inst. V risinA . I. 2. X . 14.)

E in  Hof und Lehen zu Pulach im  Aerdinger Gericht w ird 1438 durch die 
Pfleger des S p ita ls  zu München von Ludwig Wilbrecht erkauft. (N on. Loio. 
X X . 284.)

Filialkirchen befanden sich früher auch zu Sempt (8 . 4oü. L u p t.), dem 
Sitze eines mächtigen Grafengeschlechtes, und zu Heiligkreuz (8 . d rue is ), welche 
beide im  I .  1803 abgebrochen wurden.

5. Hohenlinden.
Pfarre i m it 1045 Seelen in  182 Häusern.

Hohenlinden, D., Pf.-S., Flk., Schule -j- 
293 S. 4L H. —

Altmühlhanscn, D. - 64 „ 7 „ 1,5
Altstocka, D. . . - 27 „ 6 „ 1
Berg, W. . . . - 19 „ 3 „ 0„
Birk«, D. . . . . 109 „ 24 „ 4
Krent, D. . . . . 99 „ 19 „ 3

Gronackrr, D., Pf.-K. 4 81S. 13 H. 2 Kil. 
Neumnhlhansen, D. . 111 „ 23 „ 2 „ 
Neustocka, D. . . . bl „ 11 „ 2 „
Niederkaging, W. . . 27 „ 4 „ 0,z „
Oberkaging, D. . . . 13 „ 8 „ 1„ „

P rriftndörf, D., Flk., >1 112 „ 19 „ 2,5 „

^  Bei den Höfen des Sikko. Förstemann I. 1086.
Bei den Höfen des Utto. Vermuthlich ist auch das uotinbuni bei Meichelbeck I. 2. 
bl. 1109 unser Ort.

*"*) 'Nach Freudensprung: „Waldplatz."
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A n m e rk u n g e n : 1) Hohenlinden, oormals Bencsizium, wurde am 20. M ärz 1827 zur Pfarrei 
erhoben.

2) Umfang der P farrei 15 Kilometer.
3) Wege ziemlich gut.
4) Die Ortschaften der P farre i gehören in  die Bezirksämter Ebersberg, Erding und Wasserburg 

und in  die politischen Gemeinden Hohenlinden, Mittbach und Preisendorf.

I. p farrsch: H o h e n lin d e n , an derMünchen-Burghausenerstraße gelegen. Nächste 
Bahnstation Schwaben, 7,g Kilometer entfernt; Post am O rte selbst.

Psnnkirche: K ronacker, 1725 neuerbaut. Zopfstyl. Geräumigkeit unzurei
chend. Baupslicht die Kirchenstiftung. Kuppelthurm m it 3 Glocken; a) die größere: 
„Onnclnto mim in  tvm puno et eüoro, luuclule eum in  eüorclis et or»auo 1536." 
b) D ie  m ittlere: „meistcr michel zu Heidelberg (?) gos mich anno 1512 (?) 
in er sankti johannis leut ich", v) D ie  kleine: „ in  den ern unser fraun" . . . .
—  folgen mehrere schwer zu enträtselnde Buchstaben. Oons. 23. September 1725. 
Patrocinium am 6. M a i. 3 u lt. port. 88. 11. Om. bei der Pfarrkirche ohne 
Capelle und G ru ft. P f a r r g o t t e s o i e n s t  im  Wechsel m it den beiden F ilia len, 
also jeden 3. S onntag; an mehreren Festtagen t r if f t  der Gottesdienst in  den F ilia len, 
worüber diese zu vergleichen; an den übrigen in  der Pfarrkirche. Concurs am 
0. M a i. Ewige Anbetung am 21. J u n i. Sept.-Ablässe am Neujahrsfeste, Pa
trocinium und Allerheiligen. Aushilfe ist zu leisten am Feste M a riä  H immel
fahrt in  Tading, am schmerzhaften Freitag in  Mittbach und am 20. J u l i  in  
Pemmering. Außerordentliche Andachten: einige, gewöhnlich 3 Rorate nach An
gabe; an den Hauptfesten Vesper in  Kronacker; an den gewöhnlichen Sonntagen 
Rosenkranz in  Hohenlinden. B ittgang am 25. J u l i  nach S t.  Christoph, m it 
geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  16 Jahrtage m it V ig il unv Requiem, 
3 Jahrmessen. —  Meßner ein Gütler in  Kronacker, Cantor der Lehrer von 
Hohenlinden. Eigenes Meßnerhanö nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: 
u) re n t.: 12524 47. 25 l l)  nichtrent.: 11275 47. 52 ^>.

I I .  F ilia lk irchen : 1) Hoh en  lin d e n , am Pfarrsitze gelegen. Erbauungsjahr wahr
scheinlich 1489. S ty l gothisch. Baupslicht die Kirchenstiftung. Oons. clud. 
Kuppelthurm m it zwei Glocken; die größere: „Gegossen von L. A . Weiß. M ü n 
chen 1 8 4 0 ;"  die kleinere: „ckok. Älololl. I?en8t A088 m icü 16729' V iln iu s : 
M a riä  Heimsuchung. 1 u lt. port. 8s. O rgel m it 4 Reg. G ot tes d i ens t  jeden 
3. Sonntag, ferner am Feste des h l. Joseph, M a r iä  Verkündigung, Benno und 
am Feste der unbefleckten Empfängnis M a riä . An den gewöhnlichen Sonntagen 
wird hier Nachmittags der h l. Rosenkranz gehalten. Am 30. A p ril B ittgang 
nach Tuntenhausen; geistliche Begleitung fre iw illig . — S t i f t u n g e n :  4 J a h r
tage m it V ig il und Requiem, 1 Jahrmesse. — Meßner und Cantor der Lehrer 
des Ortes. —  Vermögen der Kirche: u) renk.: 6838 47. 27 ^ . ,  5) nichtrent.: 
5357 4 /. 66

2) P re i s e n do r f ,  nächst der Straße von Hohenlinden nach Erding gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt. Zopfstyl. Geräumigkeit unzureichend. Baupflicht 
die Kirchenstiftung. Satte lthurm  m it 2 Glocken; die größere: „U o n u e ü ii unuo 
D o in in i 1786. äosopü Ipnu t. OuIIoi' w o kamt;" die kleinere: „Gegossen von 
8. A. Weiß, München 1842." —  Oous. 22. M a i 1707. Patron der hl. Erz- 
martyrer Stephanus. 3 u lt. port. 8s. Om. bei der Kirche; an letztere eine 
kleine Allerseelencapelle angebaut. Orgel (schlecht) m it 4 Reg. G o t t e s 
d ienst jeden 3. Sonntag und an den Festen: Patrocinium, Epiphanie, Oster
und Pfingstmontag. Sept.-Ablässe am Feste des hl. Stephanus und Epiphanie.
— S t i f t u n g e n :  5 Jahrtage m it V ig il und Requiem. —  Meßner ein G ütler 
des O rtes, Cantor der Lehrer von Hohenlinden. —  Vermögen der Kirche: 
n) reut.: 2374 47. 91 ^ . ,  b) nichtrent.: 1960 47. 50 /H.
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I I I .  PfarrverhAltnisse: Präs. Se. M .  der König. Fassion: Einnahmen: 2212 LI. 1 2 ^ . ,
Lasten: 109 L I. 54 /A., Reinertrag: 2102 L7. 58 /E,., Onuscapitalien: u ) ein 
solches im Betrag von 1885 7>/. 71 vom I .  1864— 1896 m it jährlich
113 LV 14 b) ein zweites von 400 tI7. 1879— 1896 m it jährlich 25 L /. 
nebst den treffenden Zinsen zu tilgen. W iddum: 13 Im 59 u 51 q iu ---- Z9 Tagw. 
90 Dezim. Aecker und Wiesen; 7 Im 35 a 63 qm —  21 Tagw. 59 Dezim. 
Holz. B o n itä t: 8. P farrhaus: war früher Beneficialhaus, Erbauungsjahr un
bekannt, geräumig, passend, zu ebener Erde feucht. Oekonomiegebäude: 1857 bis 
1859 theilweise ncugebaut, geräumig, passend, trocken, S ta ll gewölbt. Baupflicht 
bei beiden der Pfründebesitzer. Hilfpriester ist keiner da. Beginn der Matrikelbücher: 
Taufbuch 1676, Sterbebuch 1694, Trauuugsbuch 1728, Firmungsbuch 1822.

IV . Zchulverhliltmsse: Eine Schule in  Hohenlinden m it 1 Lehrer und 1 H ilfslehrer, 
210 Werktags- und 50— 60 Feiertagsschülern. Aus den Pfarreien Forstinning 
und Pemmering besuchen Kinder die Schule in Hohenlinden. D as Schulhaus, 
1844 neuerbaut, wurde 1877 erweitert und steht eine abermalige Erweiterung 
desselben bevor.

K leine N otyen. H o h e n lin d e n  erscheint m it seinem jetzigen Namen kaum vor dem 
X V . Jah rh . I m  herzoglichen Urbar vom I .  1280, im Amte Falkenberg, 
w ird  unter den abgabenpflichtigen Ortschaften aufgeführt „clat/m der lA nc ie iO *) 
eine Schwaige, welche m it Saeifsieden und Raeut damals der Preisinger zu 
Lehen hatte. (L ion. Iloie. X X X V I.  229.) I m  I .  1300 ist ein B r ic i von 
der Linden Zeuge eines Vergleiches, der zwischen Liebhard von Schönbrunn 
und dem S tifte  Isen  zum Abschlüsse kam. (Geiß, Reichsarchivs-Regesten.) Gegen 
Ende des X V . Jahrh , erbaute der Abt des Klosters Ebersberg Sebastian auf 
dem Grunde des Klosters zu Hohenlinden eine Capelle zu Ehren M a riä  Heim
suchung;**) Papst Jnnocenz V I I I .  incorporirte dieselbe laut B u lle  vom 9. J u l i  
1490 fü r immer dem genannten S tifte  m it der Bestimmung, daß der Abt in 
dieser Capelle Messen und andere gottesdienstliche Verrichtungen halten lassen 
könne. (Abschrift im erzb. O rd. Arch.) Durch eine Bergleichsurkunde vom 
21. September 1491 verpflichtete sich übrigens Abt Sebastian dem Collegiat- 
stifte Isen  gegenüber, daß die erwähnte Capelle zu Hohenlinden die Rechte der 
zum S tifte  Isen  gehörigen Pfarrei Mittbach nicht beeinträchtigen solle, daß 
namentlich der Caplan zu Hohenlinden an den höchsten Festen des Jahres ohne 
Erlaubniß des Pfarrers nicht Gottesdienst halten dürfe. (Copie im erzb. O rd .) 
Wie aus diesem Actenstücke hervorgeht, war schon damals ein eigener Priester 
zu Hohenlinden angestellt; doch erst am Sonntag vor L8to m ilü  1512 stiften 
V e it Abt, Stephan P rio r und der Convent zu Ebersberg „eine ewige Wochen
meß in  unsers Gottshauß Capellen zu Hochenlinden die in  unser lieben Frauen 
eer geweicht ist." D er Bencficiat hatte wöchentlich 3mal ( in  Iron. 8 8 . D riu i-  
tu tis , L . V. LI. ot pro lunctuw ndus) zu celebriren. A ls  Hauptfundation war 
der große Zehent zu Hohenlinden angewiesen. (Abschrift im erzb. O rd. Arch.)

Am 14. Februar 1725 confirmirte Bischof Johann Franz die Aufbesserung 
dieses Benesiciums, welche durch M atth ias Käser, W irth  zu Hohenlinden und 
dessen Vater Georg Käser, W irth  zu Albaching erfolgt war. (Acten des erzb. 
O rd .) A ls  Beueficiat zu Hohenlinden ist im I .  1702 Priester Andreas 
Scheicher erwähnt.

* )  Daß hierunter „Andach* bei Franen-N cnharting  zu verstehen sei, ist schon aus sprachlichen 
Gründen nicht w ohl annehmbar.

* * )  D ie  Sunderndorsser'sche M a trike l g ibt das P a tro c in in m  der hl. E lisabeth, D eutinger in  
seiner Bisthnmsbeschreibnng jenes von M a r iä  Schnee an.
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I m  I .  1827 sah sich die oberhirtliche Stelle veranlaßt, zur besseren 
Arrondirung der Pfarreien Mittbach und Pemmering und zur Erleichterung 
der Seelsorge den Pfarrsitz von Mittbach nach Hohenlinden zu verlegen. I n  
Folge dieser Verfügung wurden die Bezirke Kronacker (der P farre i M ittbach) 
und Preisendorf (der P farre i Pemmering) zur P farre i Hohenlinden, der Bezirk 
B u rg ra in  (der P farre i M ittbach) zur P farre i Pemmering, Jnnerbiettelbach (der 
P farrei Pemmering) zur P farre i Isen und der Bezirk Reithofen (der P farre i 
Pemmering) zur P farrei Buch am Buchrain gezogen. (Schematismus vom 
I .  1828 S . 125.) - -  D as Beneficium zu Hohenlinden wurde der neu
errichteten P farre i beigegeben. A ls  erster P farrer daselbst erscheint Bartholomäus 
Födlmayr von Geisenhausen: bis dahin P farrer zu Mittbach.

I n  der Kirche zu Hohenlinden befinden sich 2 interessante kleine G la s 
gemälde, S t.  Sebastian und die Gottesmutter vorstellend. Unter dem ersteren 
steht: Oos Dieiilrurckus ubbus 1502. Ueber jedem der beiden B ilde r ist ein 
Wappen m it der Jahrzahl 1489, dem wahrscheinlichen Erbauungsjahre der 
Kirche. D er Name des Künstlers ist W inhart.

I m  I .  1806 wurde die Capelle in  Pirken demolirt, und das B ild  des 
h l. Antonius von dort hieher versetzt. D er O r t  ist namentlich berühmt durch 
die Schlacht vom 3. December 1800. — Schon am 20. October 1800 war hier 
zwischen den französischen Truppen und der österreichischen und Reichsarmee ein 
Waffenstillstand geschlossen worden. Am 3. December des genannten Jahres 
siegte der französische General Moreau über das österreichisch-bayerische Heer, 
das unter den Befehlen des Erzherzogs Johann von Oesterreich stand. I n  
Folge dieser Schlacht wurde der Friede von Luneville geschlossen (9 . Februar 
1801), das ganze linke Rheinufer an Frankreich abgetreten und die Säculari- 
sativn der B isthüm er und S tifte r angebahnt.

Vgl. über Hohenlinden: Deutinger's ält. M a tr., §§. 364, 6, 604; B a 
varia I. 857; R iedl's Reiseatlas, Lief. 111. Route Freistng-Hohenlinden m it einem 
Schlachtenplane und officiellen Berichten. Völderndorfs, Kriegsgeschichte I. 169.

K ronacke r, e irru lrinaeüru^) begegnet uns schon im  I .  767 als eine 
von den Priestern Undo und Cundhart erbaute, von Bischof Arbeo eingeweihte 
Kirche. (Lleieüeloeeü, bist. D ris inx . 1. 2. X . 17.) S ie  hatte ursprünglich 
das Patrocinium des hl. Valentin, die Sunderndorffer'sche M atrike l vom I .  1524 
nennt als ihren Schutzheiligen den hl. Johannes den Täufer; die Schmid'sche 
M atrike l vom I .  1740 außer letzterem noch den hl. Johannes den Evangelisten.

P farrer Joseph Joß  bemerkt im  I .  1818: Kronacker ist eine Hofmark 
der Freiherrn von W idmann, früher den Frauenhofen gehörig, und befindet sich 
ein zusammengefallenes Schloß daselbst.

P re is e n d o rf, ''" " )  m it dem gleichen W ortlaute in  der M atrike l vom I .  
1315 aufgeführt, war in alten Zeiten Eigenthum der Grafen von Haag. I m  
Jahre 1414 vermachte Georg Fraunberger, G ra f von Haag, die Hofmark 
Preisendorf dem Augustiner-Eremitenkloster Ramsau. (Wening, topoxr. öuvu riuo  
I I I .  32.)

D ie  Schmid'sche M atrikel vom I .  1740 sagt von der Filialkirche Preisen
dorf: Droventus sunt snk uckministrutiono v ie u rii parooüiulis et 0 . D rioris 
rnonasterii D re in itu ruw  8. ^UANStiui in  llunibsrru tan^num  D om in i ioei 
dobimurestialis.

* )  Nach Freudensprung: Hacken-, oder Dreizack- d. i. Gabelacker. 
** )  Ableitung ungewiß.



Pfarrei: 6. Isen. 111

6 . Is e n .
Organisirte P farre i m it 2303 Seelen in  417 Häusern.

Isen, Mkt., Pf.-K„ Pf.-C ., Schule, - Ranischberg, W. m. Cap. I I S , 2H. 1 Kil.
9-10 S. 116 S. Kil. Reit (Brundlreit), E. . --- „ --- „ 2 „

Altweg, E. . . 6 „ 1 1 „ Romeck (Nabeneck), E. 7 ., 1 „ 2 „
Ambach, E. . . 3 „ 1 2 Rosenberg, W. . . . 18 „ 5 „ 2 „
Angersbach, W. 42 „ 3 5 „ Scheidest, W. . . . 11 „ 3 „ 3 „
Aßberg, W. . . 24 „ 6 „ 1 „ Schrott, W .................. 15 „ 4 „ 2 „
Bachleiten, W. . 35 „ 3 2 „ Söcking, W................. 11 „ 3 „ 4 „
Berging, W. . . 46 „ 7 5 Sollach, E................... 6 „ 1 „ 4 „
Deltcl, E. . . 9 . 1 2 „ Spalzcnberg, W. . . 5 „ 2 „ 3
Eck, W. . . . 19 „ 3 2 Staudigl, E. . . . 8 „ -1 „ 2 „
Feichten, W. . . 14 „ 3 2 „ Seidljtätten, E. . . . 7 „ 1 „ 1
Figgerlmühle, E. 9 „ 1 2 „ Steingassen, z. H. . . 7 „ 2 „ 2
Flecksberg, E. . 8 „ 1 3 „ Steinlach, E. . . . 5 „ 1 „ 2
Gänsbach, W. . 13 „ 3 „ 2 „ Steinsberg, E. . . . 10 „ 1 „ 2 „
Ganzenöd, E. 7 „ 1 2 Steinspoint, W. . . 20 „ 3 „ 2 „
Gigelberg, W. . 20 „ 3 4 „ Stockach, W. . . . 11 3 „ 2 „
Gmain, W. . . 41 6 1 „ Straß, E..................... s „ 1 „ 2 „
Götten, E. . . 14 „ 1 1 Strich, z. H. . . . 52 „ 8 „ 2 --3 „
Göttenbach, W. 26 „ 4 3 „ Thalejchbanm, W. . . 24 „ 7 „ 2 „
Gollersberg, E. . 5 „ 1 3 Thonbach, W. . . . 21 „ 3 „ 4
Harnisch, W. . 18 „ 3 4 „ Urtelmühle, E. . . . 12 „ 1 „ 2
Halzinoos, E. 5 „ 1 3 Bogclwoll, E. . . . o „ 1 „ 2
Höselsthal, W. . 37 „ 6 2 „ Weitach, z. H. . . . 74 „ 15 „ 2—-3 „
Hof, W. . . . 15 „ 2 4 Wildemnoos, E. . . 4 „ 1 „ 2
Hofreit, D. . . 45 „ 8 3 Willmating, W. . . 23 „ 4 „ 3 „
Holzweber, E. . 5 „ 1 2 Zellerhueb, W. . . . 13 „ 2 „ 3 „
Hueb, W. . . 26 „ 5 3 „ Ziegelstadl, W. . . . 25 „ 5 „ 1 „
Hnndsöd, E. 13 „ 2 „ 3 „ Weiher, W., Flk., . . 37 „ 5 „ 5 „
Kaltenbach, W. . 6 „ 2 3 „ Buchschachen, D. . . 44 „ 9 „ 4 „
Kapfing, E. . . 2 „ 1 2 Giesering, E.*) . . . 5 „ 1 „ 5
Kinzöd, E. . . 5 „ 1 2 Hueb, W..................... 15 „ 3 „ 5 „
Kirchstätt, E .. . 4 „ 1 3 Kugelmühle, E. . . 9 „ 2 „ 4 „
Kopfsöd, W. 10 „ 2 3 Lichtenweg, D. . . . 42 „ 10 „ 5 „
Kothlehen, E. 5 „ 1 2 „ Oedgarlen, E. . . . 4 „ 1 „ 5 „
Kronberg, E. 3 „ l 2 Schnaupping, W., Flk. . 24 „ 4 „
Kugelstadt, W. . 18 „ 7 2 Schrank, W. . . . V „ 2 „ 5 „
Linden, W. . . 10 „ 3 2 Stetten, E................... 5 „ 1 „ 5 „
Lohe, E. . . . 1 2 Innrrp irtrü iach, D.,
Loipperstätten, W. 13 „ 3 4 „ Flk. 4 ................... 53 „ 15 „ 4 „
Mais, z. H. . . 32 „ 9 2 „ Kühberg, W. . . . 20 „ o „ 4 „
Moosbaner, E. . 8 „ 1 3 „ Penzing, D................. 53 „ 8 „ 3
Niederöd, W. 4 ., 2 2 „ Taigelspoint, D. . . 32 „ 8 „ 5 „
Oed, E. . . . 7 „ 1 „ 2

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Deutinger „Kay" und „Schöllheim" werden nicht mehr 
aufgeführt.

2) Im  Pfarrbezirk befinden sich 9 Protestanten, nach Feldkirchen eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei 48 Kilometer.
4) Wege größtentheils schlecht unterhalten und beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Erding und Wasserburg und in 

die politischen Gemeinden Isen, Westach, Schnaupping, Thonbach, Lengdorf, Lappach, M itt
bach, Maitenbeth und Buch am Buchrain.

6) Im  Jahre 4819 wurde der Filialbezirk Jnnerpietelbach aus der Pfarrei Pemmering in die 
Pfarrei Isen, und 1872 die Ortschaften Nain und Ochscnfurt aus der Pfarrei Isen in die 
Pfarrei Maitenbeth umgepfarrt. zAllerh. Rescr. v. 30. Ju li 1872.)

I. P farrs ltz: M a r k t  Is e n  am gleichnamigen Flüßchen hochgelegen. Kreuzungs
punkt der Districtsstraßen von Hohenlinden nach Dorfen und von Erding nach

*) Die übrigen Häuser dieser Ortschaft gehören zu Pemmering



112 XXV. Decanat oder Rnral-Capitcl Schwaben.

Haag. Nächste Bahnstationen Hörlkofen und D orfen, je 12 Kilometer entfernt. 
Post in Ise n  selbst.

Pfarrkirche: D ie jetzige wahrscheinlich erbaut unter Probst Ulrich um das
1 .  1190, abgebrannt 149 0 , neuestens restaurirt 1860. S ty l  ursprünglich ro
manisch (Freisinger D om  im Kleinen). R aum  Wohl zureichend, aber großer 
M angel an Kirchenstühlen, seit unter P fa rre r Hiebler 2 Schisse von der Kirche 
abgerissen wurden, um den Begräbnißplatz zu vergrößern?) Baupflick t das S ta a ts 
ä rar, welches jüngst auch zur Bestreitung der Hand und Spanndienste bei C ultus
bauten verurtheilt wurde (Erkenntniß des k. Landgerichtes München II. vom 3. N o
vember 1880 und des k. Oberlandesgerichts München vom 9. M ärz 1881). 
Spitzthurm . Glocken: 1) D ie  große trägt die In schrift: „L eos orueeiu D o 
m ini, tÜAitö p a rte s  aclversao, v ieit leo 6e trikm -luäa , ra ä ix  D av iä . A lle
lu ja . rLuuo D om ini 1586- Dt. V erbum  oaro tüetum  e s t" . 2 ) D ie  zweite: 
„ ä s su s  M rm ra sn u s  Ilex  äuckasorum. M tu lu s elekenänt nos ab  Omnibus 
p srieu lis  e t m alis nune e t in saeeu la  saeoulorum  .4m en. 1586. O pus 
8 ix ti L ts^ s r i ^ .xensis . ^ v e  Vlaria A ratia p leua D om inus tse u m " . 3) D ie 
dritte: „A us dem Feuer floß ich. Bernhard Ernst in München 1665. 8 . D eus 
lo r tis , 8 . D. im m orta lis ."  D ie übrigen nicht leserlich. —  Oons. 6ub. P a -  
trocinium am Feste des hl. Zeno (12 . April). 7 a lt. üx . 8 s . II. Om. bei 
der Pfarrkirche m it Leichenhaus, ohne Capelle; die Kirche hat eine Crhpta. 
O rgel m it 16 Reg., schlecht. P f a r r g o t te s d i e n s t  an allen S o n n -  und Fest
tagen. Concurs am Feste des hl. Joseph und M ariä  Geburt. Ewige An
betung am 12. August. Sept.-A blässe am Patrocin ium , Roseukrauzfest und 
M a riä  Empfängniß. Aushilfe ist zu leisten am Scapulierfeste (2  Herren) 
in Lengdorf und am Feste M a riä  Himmelfahrt in Tading der P farrei Buch. 
Außerordentliche Andachten: an den Fastensonntagen Predigt und N ise rs ro ; 
an den gewöhnlichen Samstagen und Sonntagen Rosenkranz, im M ai wöchent
lich dreimal Maiandachl, für welche Legate im Betrag von 631 44. 14 aA. vor
handen sind. B ittgang nach Tüntenhausen am 3. S onn tag  nach O stern , m it 
geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n  (sehr viele durch die Säcularisation 
vernichtet): 1 Ja h r ta g  mit V igil und Requiem, 14 Jah rtag e  ohne V igil, 4  J a h r 
messen, 4  Quatempermessen.

B ru d e r s c h a f te n :  1) Je su s-M ariä - und Joseph-Bruderschaft, oberhirtlich 
errichtet und confirmirt im J u n i  1660. Hauptfeste S t .  Joseph und M ariä  
Geburt. —  S e it  der Säcularisation ohne Vermögen.

2) Bruderschaft der immerwährenden Anbetung des allerh. Sacram entes, 
eingeführt 1674. Oberhirtlicher Errichtungsconsens vom 6. Februar 1829. 
Hauptfeste: Epiphanie und S onntag  in  der FrohnleichnamSoctav; früher jeden
2. S onn tag  im M onat A m t, Nachmittags P red ig t, Vesper und Procession. 
O hne Vermögen.

3 ) Marianische Liebesversammlung, errichtet 1700 ohne oberhirtliche G e
nehmigung. Jährlich  24 hl. Messen für die lebenden und jeden M onat eine 
hl. Blesse für die verstorbenen M itglieder; beim Ableben eines Mitgliedes 
hl. Messe. —  O hne Vermögen. Noch besteht ein LiebeSbund zur Unterstützung 
der Armen des O r te s , gebildet 171 4 , der ein nicht unbedeutendes rentirendes 
Vermögen besitzt.

*) Unter den vorhandenen Grabmälern ist das bedeutendste wohl jenes des seligen Bischof 
Joseph. Es zeigt die Schrift: Ilio sst sspultns boatus äosspinis, tsrtius spissopus 
UrisinASllsw, t'nmlutor Iiug'us seeissias, st obiit n. 1). D 0 0 U X, st translatns 68t 
in tninbam istnm pvr Dominum Ostristianum 8tui'Ir, Dsvannm liujus svelssias 
a. v .  1473.
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D en Meßnerdienst versieht der erste Lehrer, den Cantordienst der zweite 
Lehrer von Ise n . Eigenes M eßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der
ber Kirche: n) ren t.: 8411 47. 44  ^ . ,  b) nichtrent.: 30013 4 /. 8 /Z,. Z u r 
Bestreitung der Reg-ie gibt das k. Aerar jährlich einen Zuschuß von 3 50— 400 44.

II. Filialkirchen: 1) W e ih e r ,  E rbauungsjahr unbekannt; S ty l  gothisch. B a u 
pflicht die Kirche. Oons. club. S a tte lthu rm  m it 2 Glocken. P a tro n  der 
hl. Laurentius. 3 a lt. tix. 8 s . 6m . O rgel m it 4  Reg. in schlechtem Z u 
stand. G o t te s d ie n s t  au den meisten S o n n - und Festtagen durch einen Coope- 
rator. —  S t i f t u n g e n :  14 Z ahltage ohne V ig il, 21 (jetzt auf 10 reducirt) 
Jahrm essen. —  D en Meßnerdienst versieht ein Ortsangehöriger. —  Vermögen: 
a )  rent.: 7983 47. 31 ^>., b) nichtrent.: 13337 4 /. 1

2) S c h n a u p p in g ,  zwischen Is e n  und Haag von der Districtsstraße ab
seits, hochgelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch, verzopft. G eräu
migkeit ziemlich beschränkt. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm  m it 2 Glocken. 
Oons. änk . P a tron  der hl. Johannes der Täufer. 3 ult. tix. O rgel mit 
4  Reg., schlecht. G o t te s d ie n s t  am Patrocin ium , Früham t am Weihnachts- 
seste, an Werktagen wöchentlich einmal durch einen Cooperator. B ittgang am 
M arkustag zur Pfarrkirche. —  S t i f t u n g e n :  11 Jah rtag e  ohne Vigil. —  
M eßner ein B auer. —  Vermögen: u) rent.: 6583 47. 71 ^ . ,  b) nichtrent.: 
9866 47. 33

3) J n u e r p ie te lb a c h ,  an der Vicinalstraße von I s e n  nach Walpertskirchen 
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. 1862— 1863 schön restaurirt. Gothisch. 
Hinreichend geräumig. Baupflicht Kirche und Decimatoren (CnltuS-Zehcnt-Bau- 
fond vorhanden m it rent. Vermögen von 517 4 /. 14 ^ . ,  nichtrent.: 946 47. 
52  /H.). Spitzthurm , 1866 neuerbaut, m it 2 Glocken. Oons. änb . P a tron  I. 
der hl. Ulrich, II. die hl. Agatha. 3 ult. port. 8 s . Om. bei der Kirche. O hne 
O rgel. G o t t e s d ie n s t  am Ulrichs- und Agathafeste; am Sam stag nach Christi 
Himmelfahrt Felderumgang; intim oetuv. oorp. Olrr. Procession mit den 4  E van
gelien; an Werktagen wöchentlich einmal durch einen Cooperator. —  S t i f 
tu n g e n :  8 Jah rtag e  ohne V ig il, davon einer m it hl. Beimesse. —  M eßner 
ein Bauer. —  Vermögen: rr) rent.: 9231 4 7 3 1  b) nichtrent.: 3 3 1 7 4710 /H .

4 ) J o s e p h s - C a p e l l e  am  R a n isch b e rg . Erbauungsjahr unbekannt. 
Zopfstyl. Baupflicht die Capellenstiftung. Benedicirt. Dachreiter mit Spitze, 
2 kleine Glocken. V ilnius die hl. Familie. 1 ult. port. I m  Advent meh
rere Engeläm ter, am Josephitag hl. Am t, während des Ja h re s  einige Aemter 
und Miessen. Eine Jahrmesse gestiftet. —  M eßner ein Gütler. —  Vermögen 
(bei der Säcularisation von der früheren Marktcapelte hieher übertragen): 
n) rent.: 10109 47. 83 /Z>., ü ) nichtrent.: 1106 47. 48

III. P fa rroerhä ltn ilse : Präs. S e . M . der König. Fassion: Einnahmen: 4138  47 .4 0  ^ . ,  
Lasten: 2115 47. 50 ^>, R einertrag: 2019 47. 9 0 ^ , .  W iddum: 6 In» 48 n. 
74 gm ---- 19 Tagw . 4D ezim . Aecker und Wiesen; 20 n 10 gm —  59 Dezim. 
Hofraum  und G arten ; B on itä t: 11. P fa rrh au s : w ar bis 1825 Eigenthum 
der Liebesbundstiflung in Is e n  und wurde im genannten J a h re  sammt Garten 
vom k. Aerar erkauft; geräumig und passend aber unten feucht. Oekonomie- 
gebäude: D er frühere Zehentstadel des S tif te s , in welchem 1816 und 1843 
die Stallungen des Pfarrhofes verlegt wurden; am 9. August 1876 abgebrannt 
und seither neugebaut. Baupflicht bei beiden m it Einschluß der Hand- und 
Spanndienste das k. S ta a tsä ra r . Hilfspriester: 2 Cooperatoren, wohnen in 
einem eigenen Hause (der G arten gehört der Marktcapellenstiftung, an welche 
die Cooperatoren für die Nutznießung einen kleinen Z in s zu 3 47. 43 /H. be
zahlen). Beginn der Matrikelbücher 1 6 5 8 , beziehungsweise 1673 und 1675.

W esterm ayer: D iöcesan-V eschrcibung. H I .  8
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I n  Isen besteht ein Frühmeß-Beneficium, gestiftet 1411 durch Thomas Daxauer, 
und Kvnrad Cholfließ, confirm irt 1474; bei der Säcularisation wurde es auf
gehoben, aber von König M ax Joseph wieder hergestellt. Reinertrag 1158 4 /. 
40 /A. Beneficialhaus vom Beneficiaten Joh . Ev. Lenz si 1879, erbaut und 
sammt Garten 3 :> 75 <zin —  11 Dezim. dem Frühmeßbeneficium in  Isen ge
schenkt. Derselbe Beneficiat machte bei seinem Ableben auch eine Zustiftung zum 
Beneficium m it 10,000 4 /. D er Beneficiat hat täglich die Frühmesse zu halten.

IV . SchulvcriM tnissc: Schule in  Isen  m it 4 Lehrern, 346 Werktags- und 85 Feier
tagsschillern. Schulhaus m it 3 Schulzimmern 187t vollendet, ein 4. Schul
zimmer 1880 eingerichtet. D ie  Gemeinde Schnaupping ist nach B urg ra in  der 
P farre i Pemmering eingeschult.

K leine Notizen. Isen, isu u u *) kann bis zu seiner Gründung als Zelle oder Kloster- 
historisch nicht zurückverfolgt werden.

S t .  Zeno*'--) an der Isen bestand schon unter Herzog O atilo  (736— 4 8 ), 
der zu dieser Kirche 8 kleine Gehöfte (irikwM s) schenkte. (VIeieliolbeeü, üwt. 
VrisinA-. 1. 1. p. 51.) Von Bischof Joseph von Freising (747— 764),**'-') dem 
angeblichen S tifte r des Münsters Ise n , melden die ältesten Urkunden nu r, er
hübe den Güterbesitz von S t.  Zeno wiederhergestellt und geordnet (eonZi-L^uvit 
«t Louckurnrvit rem , cjuas p e rtin s t uck vom um  8. ^snon is  cznock usckNicnr 
tum 0 8 t int'ru, stumius <zuu6 ckieitur Isu iru ), was doch gewiß nicht fü r eine 
Neugründung spricht. Daß er wegen seiner hohen Verdienste um das S t i f t  
Isen , namentlich als Wiedererbauer und Consecrator der dortigen Kirche später
hin als dessen Gründer betrachtet wurde, ist immerhin erklärlich. M i t  reichen 
Schanküngen wurde Isen schon früh begabt durch Chunibert von Paingas (752), 
Haholt von Poatilinpach (758 ) und mehrere andere Wohlthäter. Letzterer 
widmete gleichzeitig vor Bischof Joseph in S t.  Zenomünster, 66»a st orn- 
to riu in  8. ^snonm , seinen Sohn Arno, den nachmaligen Erzbischof von S a lz
burg dem Dienste der Kirche von Freising. (G ra f H undt, Urkk. der Agilo l- 
fingerzeit 43 und 76.) A ls  erste bekannte Aebte von Isen erscheinen Hroad- 
hard 760 und Cundheri 799— 809.

D ie  Bischöfe von Freising hielten sich vom V I I I .— X . Jahrh , häufig in 
dem S tifte  zu Isen auf-, eine große Zahl der durch sie geführten Verhandlungen 
ist aus Isen datirt. M i t  der Zeit der großen Ungarneinfälle begann auch 
fü r Isen eine Periode des Unglücks. Bischof Dracholf von Freising (907 bis 
926), sah sich durch schwere Bedrängnisse genöthigt (w ie G raf Hundt darlegt), 
von den S tifte rn  seines BiöthumeS, u. a. auch von Isen bedeutende Summen 
zu erheben; schließlich zerstörten die Feinde das Kloster des hl. Zeno gänzlich. 
Von dem Bestände des S tiftes  Isen erfahren w ir  erst wieder unter Bischof 
Egilbert, als dieser nämlich im  I .  1025 m it der Kaiserin W ittw e S t. Chune- 
gundis einen Vergleich abschloß, demzufolge die C urtis Jsona mitsammt dem 
Kloster und Convente deö hl. Zeno (oum m onn^tsrio et eonA-i-eMtione 
8. Twnonw), die Curtis Purgreina rc. der erlauchten Frau zur Nutznießung 
auf Lebenszeit überlassen wurde. (lUeic-üelbeok, Inst. IstisinA. I. 1. p. 220.) 
Nach einer alten T rad ition , die namentlich in  den Jubiläumspredigten des

P  Noch unerklärter, keltischer F-lnßuame Vgl. Förstemanu I I .  922.
Ueber die v ita  8. Lvuonis siehe I 'o t t l ia s t ,  b id l. woä. rw v i p. 938. Es ruht hier auch 
der Leib einer hl. Ju liaua . V g l. die kl. Notizen zu Mittbach.

***) W ir  halten m it G raf Hundt das I .  717 für das Antritts jahr des Bischofs Joseph gegen 
die gewöhnliche Annahme (749) weii es sonst zur Unmöglichkeit w ird, das; dieser gleichzeitig 
m it Herzog O atilo  auftrete, was doch geschichtlich docnineutirt ist. (Urk. der Agilolsiugcr- 
zeit S . 29 und 99.)
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I .  1760 Ausdruck fand, soll die h l. Chunegundis einige Zeit in  Isen sich 
aufgehalten haben. ( I n  der v ita  8. Oüune^unäis bei Uerlr:, Lion. 6 e rw . 
ser. IV . 821 findet sich hierüber nichts.)

Aus der oben citirten S telle läßt sich schließen, daß im I .  1025 noch 
Mönche aus dem Orden des hl. Benedict das S t i f t  Isen  bewohnten; 100 Jahre 
später waren, wie so oft auch anderwärts, Augustiner-Chorherrn an ihre Stelle 
getreten. Vom I .  1129— 1158 finden w ir  bereits statt eines Abtes einen 
Propst Hohold von Isen. (Iloüo lc lus prepositus äs Isens. Lion, Loie. I .  159.) 
Dessen zweiter Nachfolger Ulrich (1 l8 0  bis circa 1210) erwarb sich unsterb
liches Verdienst durch die Neuerbauung der Kirche zu Isen nach dem Vorbilde 
des Domes zu Freising. Ih m  ließen seine Chorbrüder um das herrliche 
Tympanon des Münsters im  Halbbogen die Inschrift setzen:

V 0 X 6 I8 6 8 .  1)1. 6 8 V 0 U -1 X 8 . IX . X L I0 U 8  U ID U I.
8 0 6 .  0 L V 8 . X V 6 X I8 T I .  IX V T 8X T . T IL I .  6 U X T 1 L . X U I.

Bald  folgten besondere Gunstbezeugungen von Seite der Bischöfe von 
Freising. Am 16. Februar 1228 verlieh Bischof Gerold dem Collegiatstifte 
zu Ise n  die daselbst bestehende P farre i in  der Weise, daß der Propst einen 
seiner Chorherrn dem Bischöfe von Freising als V icar präsentiren durfte. 
(Hunä-O evvolci, L ls tr. 8a lisk . I I .  305.) Am 8. September 1312 erklärte 
Bischof Gottfried die Chorherrn zu Isen , dann die Meßner und Glöckner 
dieses S tiftes  von der Gerichtsbarkeit des Burggrafen und Richters zu B u rg 
ra in  fre i; dieselbe solle über die genannten Personen der Dechant zu Isen 
auszuüben haben. (ilunck-OewoIci, I. e. 306.) Bischof Albert 8 .  incorporirte 
im  I .  1356 die P farrei Schwindach, im I .  1358 die P farre i Walpertskirchen, 
Bischof Johann I I I .  (G rünwalder) um das I .  1450 die P farre i B urg ra in , später
hin Mittbach genannt, dem Collegiatstifte Isen. (Lleiestslbeck, bist. llris iug-. 8 .1 .  
p. 155. 247.) Erst am 28. November 1458 beauftragte Papst P ius  8 .  den 
Abt Eckhart von Ebersberg, nach genauer Prüfung der Verhältnisse die V er
einigung der P farre i B urgra in  m it dem Chorherrnstifte Isen zu vollziehen. 
I m  I .  1471 am 25. Januar bewilligte Papst S ix tus  IV . dem Propste und 
Capitel zu Isen, daß sie die P farre i Isen durch einen nicht mehr zu investirenden, 
sondern jederzeit absetzbaren V icar versehen lassen könnten.'I

B a ld  darauf wurde das ehrwürdige S t i f t  von einem schrecklichen Unglücke 
heimgesucht, da im  I .  1490 die ganze Kirche m it Thurm , Glocken und innerer 
Einrichtung in  Asche sank. Durch die Fürsorge des Bischofs von Freising er
hielt das abgebrannte Münster von den umliegenden Kirchen Beisteuern, wie 
das folgende bemerkenswerthe Regest vom 17. October 1491 zu erkennen gibt: 
Ouin eeelesia in  Isen euu> tu rr i, eumsianis, ssclibus eunoniesrum et oruu- 
insutis m ise iu b ilite r esmbusta s it, 8 ix tu s  spiseovus U risinAglls is Uotro 
l i iä ie r ,  praeposito et V a len tins  Xstuibsor ckeeano aä rsparationem  eeelesiae 
300 st. cke eapella 8. IVolt'KanA'i in  parseüia 8rvinäaoli trackiclit. (Geiß, 
Reichsarchivs-Regesten.)

Laut einem Verzeichnisse aus dem X V I. Jahrh , hatte die Stiftskirche zu 
Isen  14 A ltä re ; auf dem Kreuzaltare bestand eine Wocheumesse, gestiftet von 
Johann Pfäffinger, deßgleichen auf dem Altare deS hl. Johann des Evangelisten 
mittelst S tiftung  des Dechants Andreas Wettinger, wie auf dem L-t. B ern 
hardsaltare durch Fundation des Decans S igismund W alter. Auch w ird eine 
Mariencapelle m it 1 A lta r genannt, wohin Dechant S tark im I .  1473 das

0 D ie  hierüber erlassenen B u lle n , die eine m it dem noch mohlerhaltenen päpstlichen Blcisiegel, 
befinden sich im  Arch. des erzb. O rd.

8 *
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Grabmahl des seligen Bischofs Joseph, des „S tifte rs  der Kirche Is e n " über
tragen ließ. Außerdem existirte eine S t .  Georgsmesse „ in  der Vorlauben zu 
Is e n "  auf dem S t.  Georgsaltare im  A trium  der Kirche, gestiftet 1411 von 
Thomas Daxauer auf Eberspeunt und Konrad Cholfließ, P farrer und Chor
herr zu Isen . I n  der Capelle des hl. Johann Baptist, wo 3 A ltäre sich 
befanden, war eine Wochenmesse auf dem S t.  A nnaa lta r, durch O . loüunn  
Dremell fundirt. Je  ein A lta r stand in der Seelencapelle und in  der Krypta 
zum hl. Antonius. Es kommt auch eine S t.  Christophscapelle vo r, von deren 
Erbauung im  I .  1482 Meldung geschieht?') (Acten des erzb. O rd .).

Nach der Schmid'schen M atrike l vom I .  1740 hatte die Kirche zu Isen 
nur mehr 12 A ltäre und waren auch sonst mehrere Veränderungen eingetreten.

Vom 31. August bis 5. September 1760 feierte das S t i f t  Isen  das tau
sendjährige Jub iläum  seines Bestehens, bei welchem Anlasse große Pracht ent
faltet wurde. Neun der bedeutendsten Kanzelredner der Diöcese hielten die Fest
predigten. Besonders wurde hervorgehoben, daß unter den Mönchen und Chor
herrn zu Isen Wissenschaft und Gelehrsamkeit stets geblüht habe. I m  I .  1601 
verordnete Bischof Ernst von Freising: Ouuonioi I8nen868 own68 8int graciu 
UuA'i8t6i'H, vei uck im nim um  OaecnIuui'eutuZ nw iA m ti. Aber schon aus der 
ältesten Zeit haben w ir  Anhaltspunkte dafür, daß Erzbischof Arno von S a lz
burg und ebenso die aus Schwindkirchen gebürtigen Bischöfe von Vizenza A n
dreas (st o. 820) und.Franko (st e. 848) hier in  Isen  ihre erste B ildung er
hielten. D ie  Würde eines Scholasticus (Schul- und Chordirectors), welche in 
Isen schon im X I I I .  Jahrh , urkundlich vorkommt (lN üIerious 8oüo!u8tieu8, ou- 
N0 M0U8 fpsinsiww 1268), war m it 2 D ritthe ilen des Zehents zu Aeußernpietel- 
bach, den Einkünften von 3 Höfen und mehreren andern Gütern fundirt. (M a tr. 
vom I .  1740.) I n  einer deutschen Urkunde vom I .  1442 nennt sich der 
Scholasticus Eisenreich der Peugenberger: „oberster Schulmeister zu Is e n ", welche 
Benennung sich fortan lange Zeit erhielt.

Unter dem Propste Dam ian Hugo G ra f von Lehrbach (1793— 1802) und 
dem Dechant Andreas Göttner wurde das Collegiatstift Isen , aus 9 Kanonikern 
bestehend, aufgelöst; das P farrvicariat Isen  ging in  eine selbstständige P farre i 
über; der bisherige Chorherr Johann Bapt. H ibler erscheint als erster w irk
licher P farrer daselbst.

D ie  Pfarrkirche zu Isen ist in verkleinertem Maßstabe ein Nachbild des 
Domes zu Freising: eine jetzt noch dreischisfige^'ch Pfeilerbasilika m it hochliegen
dem Chore und 3 Apsiden, einer Krypta, deren Gewölbe auf 12 stumpfen W ürfe l
säulen ru h e n '"^ ), einem Vierecksthurm im Westen und einem schönen romanischen 
Porta le, zu dem eine gothische Vorhalle führt. D as interessante Tympanon 
zeigt Christum als Weltrichter m it dem aufgeschlagenen Buche in der Linken; 
unter seinen Füßen Schlange und Basilisk.

D er gothische Tausstein aus rothem M arm or trägt die In sch rift: „Hans 
Fronpüchler, Herr zu Fronpüchl, gnad dir got! >520 J a r ."

Von den vielen Grabdenkmälern ist das schon erwähnte Epithaphium des 
Bischofs Joseph, m it dem B ilde des Seligen in  erhabener A rb e it, dem 
X V . Jahrh , angehörig, besonders bemerkenswerth.

An alten Kirchengefäßen war noch in  unserm Jahrhundert eine ächt roma-

* )  Die neben der Stiftskirche erbaute Marktscapelle, ein schönes Gotteshaus, m it ansehnlichem 
Thurm  wurde 1806 demolirt. Die am Nanischberge befindliche S t. Josephscapelle war 
gleichfalls im  I .  1806 verkauft, geschlossen und zur Demolirung bestimmt, blieb aber 
dennoch erhalten.
Die zwei äußersten Schiffe der Kirche wurden zu Anfang unseres Jahrhunderts abgebrochen. 
Erst unlängst durch Hinwegrnumung einer Schuttlage von 67 om Tiefe vö llig  Lloßgelegt
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nische Kanne vorhanden; leider wurde dieselbe von einem früheren Pfarrer an 
einen Händler verkauft.

D e r M a r k t  Is e n ,  als solcher verhältnißmäßig erst spät genannt, war 
der Hauptort der freising'schen Herrschaft B urgra in . I n  dem schon erwähnten 
Urbar des Hochstiftes Freising aus den I .  1305— 1315 w ird das Jsener Ge
treidemaß (isenonsis Hisnsura), dann Vsen euriu I  et I I  m it 2 M ühlen und 
mehreren Lehen nebst ihren Abgaben aufgeführt.

Von dem einen, Putellehen, heißt es: ilnclom voeut (episeopus) nolnlos 
ucl p laoitu et ucl v illioa tiones , ndi llom inus mens vel suus proenrutor 
prg.68iäet. Von einem anderen, soünr^elleüen: se rv il 1 (50) soutelius, 
ezuotiss clomiuns spiseopns veu ie t a ll üokinÄieüium in  pureüruin. (Useüen- 
s tu lle rm nu  X. 251). Am 20. August 1434 kam Kaiser S igismund nach Frei
sing und übernachtete da, bei welcher Gelegenheit er dem Bischöfe Nicodemus 
einen täglichen M arkt in  Isen erlaubte. (Baumgärtner, Gesch. von Freising X . 165.)

D ie  Geschichte des Marktes Isen  fä llt bis zum X V I .  Jahrh, m it der des 
S tiftes  zusammen. Am Freitag nach Valentin 1525 schließen Leo der Lösch, 
Propst zu Isen , und Georg Postler, Kämmerer des Marktes daselbst, vor dem 
Bischöfe Philipp von Freising, um einen S tre it zwischen S t i f t  und M arkt bei
zulegen, einen Vertrag, aus 13 Punkten bestehend. D ie  hauptsächlichsten Punkte 
lauten: D ie  Wege, Stege, B runnen, Schranken soll zu der M arkt, zu 
das S t i f t  machen lassen. B e i W ein-, B ro d - und Fleischbeschaueru soll die 
H älfte aus dem Capitel, die andere aus dem Markte sein. D ie  neuen E in 
fänge an Wasser und Waide bleiben beiden Theilen gleich. Ueber den Wochen
markt sollen beide ih r Recht näher beweisen. (Geiß, Reichsarchivsregesten).

I m  I .  1632 wurde Isen  von den Horden des Schwedenkönigs geplündert; 
1638 ging ein großer The il des Marktes in  Flammen auf.

Ueber Isen sehe man: Deutiuger's ält. M a tr., §§. 27, 361, 613; desselben 
Beiträge IV . 555 (8 tu tu ta  Isuons in ); Geiß, Gesch. der S tadtpfarrei S t.  Peter 
in  München, Anhang S . 416— 417 (seriös p m o p os ito ruw ); Ilun ll-O lervo lc l, 
N v trop . 8alis l>ur^. 11.305— 310 I I I .  361; Oandler, ^.rnulkus male mulns 
6VAU. 1735 p. 104— 105; L leivlm lbsolr, Inst. X ris inZ . I. et I I .  (suepissim e); 
Oetelius, rer. Loie. soript. I .  712. 737; Wening, Topossr. Lu vu ria s  I. 104 
m it Abbild.; Niedermayer, Mönchthum in  Baiuwarien 1859, S . 84— 86; 
Oberbayer. Archiv I. 141— 144; S tum pf, Bayern, S . 125 (auch dort ange
gebene Literatur); Zimmermann, churbayer. Kalender I .  S . 112— 113; D as 
Erkantliche Isen (Jubiläumspredigten). Freysing 1761. to i. Besonders reich
haltig fü r die Geschichte von Isen  sind die „O leissnrun" des histor. Vereins 
von Oberbayern Fascikel 597— 611, die von uns benützt wurden. D ie  von 
Heckenstaller'sche Sammlung im  erzb. O rd . bietet in  Bd. 5 8 , 126 und 408 
Reihenfolgen der Pröpste, sowie Notizen und Excerpte zur Geschichte des S tiftes.

J n n e rp ie te lb a c h , p o n tilin p n ü ^ ) w ird 770 von Priester W illahelm, so
weit es sein Erbtheil war, der Kirche des hl. Zeno an der Jsna  testamentarisch 
vermacht. (Zleieüelkeeü, Inst. X ris inA . I .  2. X . 20.)

Am Sonntag Quasimodogeniti 1530 verkauft Elisabeth, Wolfgang Lanck- 
hofers zu Pietelbach W ittw e „das gütl und bad zu indem Pietelbach" m it 
anderen Gütern an Bischof Ph ilipp von Freising. (LIeioüelbecIc, I. o. I I .  2. 
X . 381.)

B is  zum I .  1827 hatte Jnnerpietelbach zur P farre i Pemmering gehört.
S ch n a u p p in g , K n u p in Z o ^ ), kommt am 25. M a i 1226 vor. Unter

Wohl Bach des Poasilo. Förstemann I. 276.
**) Die Nachkommen des Snuppo. Förstemann I. k i l l .
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diesem Datum schließt Ludwig der Scherge von Schergenhube mit den Chor
herrn zu Isen einen Vertrag über die Hube Snupinge. (Geiß, Reichsarchivs- 
Regesten.)

Von dem Vermögen dieser Kirche bemerkt die Schmid'sche Matrikel: ?ro- 
vsntn8 Irrst N8 eeelesius aciwinistrat Visariu8 xarosirialis st ?i'L6lsotu8 
I?ri8>n8'6N8i8 in LuiA-Iluiu.

Weiher erscheint als Mivvirru'st am 26. März 825. Damals übergab 
der Kleriker Pirhtilo sein Eigenthum dortselbst mit 4 Hörigen dem Bischöfe 
Hitto von Freising. (Llsielislbsoü, Iri8t. ib-imnZ. I. 2. 485.)

Apian bemerkt in seiner Topographie (S. 195): Drs8 rivi in oomitutu 
HgA6N8i prcrps Nairipst pgAum oiti in ünibu8 sonünnnt ns Meier pnAuiu, 
ten!j)Iuin, nä 8il>i8trnm relinsjunnt.

M ais, Nei8a,^) erscheint als Schankung zum Stifte St. Emmeram 
unter Abt Rupert (1070—1095). (Quellen und Erörterungen I. 43.)

Die Einöde Kirchstätt deutet auf ein nun längst verschwundenes Gotteshaus.
Isen hat namentlich nnter seinen Pröpsten bedeutende Männer aufzuweisen. Ans diesen

stiegen sechs (Gerold, Conrad I I , Johann Grünwaldcr, Sixtus von Tannberg, Leo Lösch und
Ludwig Joseph v Weiden) zu Bischöfen von Freising empor; auch Cardinäle, wie Melchior Kiesel 
und Ernst Albert Graf von Harrach hatten die Propstei zu Isen inne. Von den Chorherrn erwarb 
sich besondern Ruhm Georg Christoph Leuttner, der als Scholasticus zu Isen im I .  1688 das 
Werk: Xpolln Lsrnpkions, sivv snori oonesntns veröffentlichte, nachdem er 1682 schon zu 
Freising ein Vesperale unter dem Titel: oitlurra. cluviclioa herausgegeben hatte. Er starb zu
Altötting im I .  1703. Unter den letzten Mitgliedern des Stiftes thaten sich als Schriftsteller
Propst Damian Hugo Graf v. Lehrbach, und Eanonicus Georg Ruf, ersterer in der Ascetik und 
Homiletik, letzterer in der Pastoral hervor

Aus Isen war gebürtig Joseph Lechuer, Pfarrer in Siegsdorf, 70 Jahr alt, gestorben am 
29. Februar 1836. Er verfasste die in unserem Werke mehrfach genannte „Darstellung des 
Kircheuweseus in Bayern. Salzburg 1810."

7. Neuchlng.
Pfarrei mit 813 Seelen in 141 Häusern.

Oberneuching, mit den Mooshäusern, D., Pf.-K., 
P f.-S ., Schule, 4 380S.69H. — Kil.

Niederneuching, D., 
M ,  j- . - - . . L36S.40H. 1,,,K il.

Bnrgholz, W. . . - 16 „ 2 „ 2 ,„ „ Oed im Holz, E. . - 7 „ 1 „ 2 ,„ „
Harlachen, D. - 22 „ 8 „ 2 „ „ Riexing, D. . . . . 10 „ 6 „ 1 „; „
Hofsingelding, E. . . 13 „ 1 „ 2 „ Gollenberg, E. . . . 7 „ 1 „ 3 „
Holzhauscu, W. . 31 „ 5 „ 0 ,„ „ Stemmerhof, E. - /, 1 ,/ "
Lausbach, W. . . . 38 „ <1 „ 1,25 „ Stocka, E. . . . . 8 „ 1 „ „
Methmühle, W. . . IS „ 2 „ 1 ,„ „

Anmerkungen: 1) Die Einöde „Eberhard" Lei Deutinger wird nicht inehr erwähnt; neu er
scheint Methmühle.

2) Umfang der Pfarrei 7 Kilometer.
3) Wege gut.
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Erding und Ebersberg und in die 

politischen Gemeinden Oberneuching, Niederneuching, Moosinning, Wörth und Ottenhofen.

I. pflN'i'sch: Oberneuching, an der Districtsstraße von Ebersberg nach Freising 
tief gelegen. Bahnstation Ottenhofen; Post Schwaben.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt, restaurationsbedürftig. Zopfstyl.

*) pisaina, Teich, Weiher.
**) Wahrscheinlich keltisch; von mnos — enwpus nach Förstemann abzuleiten.
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Geräumigkeit eben genügend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 3 Glocken, 
wovon eine gegossen von Ernst in  München 1738, die andern von Anton Bachmaier 
in  Erding 1874. Oun«. äust. Patrocinium am Feste deS hl. Bischofes M a r- 
tinus. 3 a lt. port. 8«. L . Om. bei der Pfarrkirche ohne Capelle. Orgel m it 
7 Reg. W echse lgo ttesd ienst so, daß die Festtage und je 2 Sonntage in Ober
neuching, jeder 3. Sonntag in  Niederneuching tr if f t .  ConcurS am Rosenkranz
feste und Allerseelensonntag. Ewige Anbetung am 28. September. Sept.-Ab- 
lässe am Neujahrsfeste, Mariä-Verkündigung und M aria-H im m elfahrt. Aushilfe 
ist zu leisten in W örth Dom. Onotnro und Sonntag nach S t.  Laurentius, in  
Finsing am Sonntag nach der Octav von M a riä  Himmelfahrt und am Sonn
tag vor Septuagesima. Außerordentliche Andachten: im Advent Rorate nach 
Angabe, an allen S onn-und  Feiertagen gestifteter Rosenkranz. —  S t i f t u n g e n :  
17 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 7 Jahrtage ohne V ig il, 30 Jahrmessen.

R o s e n k r a n z b ru d e rs c h a f t ,  soll errichtet worden sein 1629, worüber 
Urkunde nicht vorhanden; erneut durch ErrichtnngSinstrumeut vom 6. November 
1719. Hauptsest: Rosenkranzfest, Nebenfest: Allerseelensonntag m it Am t, Predigt, 
Procession; an den Frauenfesten und Monatsonntagen Predigt und Nachmit
tagsandacht oornm exp08 . 888. m it Procession. —  Nießner und Cantor der 
Lehrer. —  Vermögen der Kirche: s) rent.: 15192 717., ki) nichtrent.: 9523 7k/.

An die Pfarrkirche ist die Gras-ArmanSperg'sche Capelle angebaut.*) E r
bauungsjahr unbekannt. Restaurirung bald zu hoffen. S ty l  ursprünglich gothisch. 
Baupflicht die Capellenstiftung. Ooim. «inst. Patron die h l. Anna. 1 n lt. 
po rt. G ru ft der Grafen Armansperg. I n  diese Capelle war ein Beneficium 
m it 3 Wochenmessen gestiftet, jetzt m it der P farrei vereinigt. Capelle herunter
gekommen, kann nicht darin celebrirt werden. —  Vermögen: 5000 7k/.

I I .  F ilia lk irch e : N ie de rn euch in g ,  an der Erding-Münchener-Landstraße gelegen. 
Erbaut um das I .  1650. Restaurirt 1860. Renaissancestyl. Sehr geräumig. 
Baupflicht die Kirche und die Filialgemeinde. Spitzthurm m it 2 Glocken von 
Bernhard Ernst aus den Jahren 1636 und 1653. Oon8. 9. J u n i 1707. Pa
tron der hl. Johannes der Täufer. 3 a lt. port. 8s. Om. ohne Capelle. Orgel 
m it 5 Reg. —  Go t t esd ie ns t  jeden 3. Sonntag und an den Festen Johannes 
B apt., Peter und Paul, Oster- und Pfingstmontag. —  S t i f t u n g e n :  9 J a h r
tage m it V ig il und Requiem, 18 Jahrmessen. — Meßner ein Gütler. Cantor 
der Lehrer von Niederneuching. —  Vermögen der Kirche: n) ren t.: 6300 4 / ,  
l>) nichtrent.: 10700 4 /.

I I I .  P fa rrve rlM tn issc: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 3919 7k/. 84 nZ>., Lasten: 
881 7k/ 14 / I . ,  Reinertrag: 3038 71/ 70 ^>. W iddum: 21 Im 12 n 51 ym. 
--- 62 Tagw. Aecker; 18 Im 5 n 85 qm - -  53 Tagw. Wiesen; 2 Im 72 n 
58 <pn —  8 Tagw. Holz; Durchschnittsbonität: 9. P farrhaus: ErbauungSja.hrun
bekannt, geräumig, passend, nicht ganz trocken. Oekonomiegebäude a lt, geräumig, 
passend. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Hilfspriester keiner da, sollte aber

* )  Die zwei noch erhaltenen figurenreichen (Grabsteine der alten Nmchinger zeigen folgende 
Inschriften: t .  . . . Hans Nenchingcr zne pärmcring der allhie PPegraben Lcnth S tarb  
den 22 tag J n ly  Anno domini 1062 ja r (m it vielen schöngemeiszelten Familiengliedern 
und Wappen.)

2. Disen Stein hat der Ed! vnd Best Christoph Nenchingcr zu oberen Reuching Frst. 
D r l. Ränntambts München Panrichter seiner Ersten Hans? Fraivcn Balbnrg gcborne 
Schnedin machen Lassen. Welliche den 12. Jannary des 1602 J a r gestorben vnd allda 
begraben lig t. Die ander Fraw Ena M ayrin  O'r auch allda S o ll begraben Werden. Dero 
Wegen zu Trost amen Jartag gestisst. Gcscyechcn den 21 January des; 1606 Ja r. (Oben 
ein ant gearbeiteter Oelberg. Tarnnter ein Crncisip m it des S tifte rs Fam ilie.)
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ein Coadjutor gehalten werden wegen der Unirung des Beneficiums m it der 
P farrei. W ohnung im Pfarrhause. D ie  Matrikelbücher beginnen 1619. —  
D a s  GrastArmansperg'sche Beneficium ist definitiv m it der P farre i unirt. O b li
gatmessen wöchentlich 3.

IV . K chnlverhältinssr: 1) Schule in  Oberneuching m it 1 Lehrer, 80  Werktags- und 
30  Feiertagsschülern. Schulhaus erbaut 1876. 2 ) Schule in  Niederneuching m it 
1 Lehrer, 50  Werktags- und 20  Feiertagsschülern. Schulhaus erbaut 1874. 
D ie  Kinder von Stocka gehen in  die Schule nach O ttenhofen, die von B u rg 
holz nach M oosinning.

K leine N otizen. N e u c h in g , X iv v iü in g n s / )  heißt die herzogliche C u r t i s /*  **) ***)) wo
selbst der Diakon Leidrat, nachmaliger Erzbischof von Lyon ( f  8 1 6 ), auf 
Thassilv 's Befehl im I .  782  eine Schankung zum Kloster S chäftla rn  auf
zeichnet. (N oiolm lböoü, trist. IVisiiiK. 1. 1. p . 81 .) Schon 11 J a h re  früher, 
am 14. October 7 7 1 , w ar zu Neuching eine von Thassilo berufene Synode, 
auf der besonders über die klösterlichen Regeln und über die Amtsthätigkeit der 
Bischöfe verhandelt wurde. Außerdem kamen hier Volksgesetze, Isg-es p o p u lä re s  
in  18 Artikeln zur Abfassung: „N ee su n t ctsersts., <zuö o onstitu it sairotu 
s^no llu s  in  tooo czui ä ie itu r  XivIriuA'u sub  p rin e ip s  clno B ü sss ilo n s  wecki- 
unto  ä s  p o p u ta rid n s  ( I s ^ ib u s ) ."  (Westenrieder, B eiträge 1. 18 .)

Nach dem S tu rze  der Agilolfinger 788 wurde Neuching ein fränkischer 
Königshof, ourtis roZuIis in v iliu  M ioüinA U . Derselbe, dam als im Herting- 
gau gelegen, gelangte durch Schankung König O tto 's  I . am 16. J u l i  950  an 
das S t .  Emmeramskloster zu Regensburg. (O o slss tin u s , k u tisb o n u  inonustioa. 
1752  I I .  108 .) I m  I .  1100  schenkte eine F rau  P e rh ta , die G attin  des 
Gottschalk von Prisinperch, einen Getreidezeheut zu Niuchingen mit 3 Tagw . 
Land und einem Hofe zum D om e in Freising, (ills ietrelbook , trist. bVisinA. 
I . 2. X. 1270.)

M it  dem X II . J a h r h , wird uns das edle Geschlecht der Neuchinger be
kannt. R um oldus von Neuchingen ist Zeuge in  einem Vertrage zwischen G ra f 
Kuno von M egling und dem Gotteshause S t .  Emmeram zu Regensburg um 
das I .  1160. (Freyberg, histor. Schriften und Urkk. I I I .  492 .)

N ik las, C onrad, H erm ann und Eberhard Neuchinger stiften eine Capelle 
und Messe zu Neuching in  der Pfarrkirche 1443; letztere hat allemal der Aelteste 
zu verleihen. (Freyberg, I. e .) Vom I .  1617 an hatten den S itz Neuching 
die Schrenk, A ham , Rivera u. a. in n e .^ * )  E in  P fa rre r  dieses O rte s  er
scheint im I .  1444  m it llotruirirss tNielretriscksr, oovlssiue parovtrin tis in  
Xöuoüm o' reotnr. (O berb. Arch. X X IV . S -  284 .)

E in  Bericht des P fa rre rs  B artholom äus P ä ll vom 12. J u l i  1619 macht 
von einem „A uflaufe" E rw ähnung , von dem unseres Wissens keine Kunde 
existirt, wenn nicht etwa der B auernaufruhr in der Grafschaft Haag vom 
I .  1596 gemeint ist. E r  schreibt: „W eil ich die Zeit da ich alhie vnwürdig 
P fa rre r  b in , nie von der weltlichen Obrigkeit die Schlüssl so zu dem khirchen 
Schrein gehören vnd sie in dem vergangen Aufflauff zu sich genomen, n it hab 
khinden bekhomen, wie wol ich zum dryten m al darumben hab angelangt, bitt 
ich ganz vnderthenig, man wel m ir in disem khein schuld geben." (O rd . Arch.)

*) Nach F reudensprung : O r t  des n iv v ib o .
**) D ie  bayerischen K önigshöfe N euching und  Helfendorf fehlen in  der Uebersicht des O lrro n io o n  

O o trv io sn so .
***) I m  I .  löO o bestanden zu O berneuching drei Edelsitze, welche W a rin n n d  u nd  N ik las  den 

N enchingern und G eorg  P a r th 's  E rben  gehörten.
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D as oben erwähnte von den Neuchingern gestiftete Beneficium gelangte 
nach der agnatisch-linearischen Erbfolge in das Patronat der Grafen von Arman- 
sperg. (Z u  Ende des X V I I I .  Jahrh , heirathete ein Armansperg eine Neuchingerin.) 
I m  I .  1863 wurde das Beneficium m it der Pfarrpfründe Neuching vereinigt; 
die Beneficialmessen sollen jedoch in  der an die Pfarrkirche angebauten Capelle 
gelesen werden.

M i t  Beginn des I .  1881 ging die gräflich Armansperg'sche Capellen
stiftung (zu unterscheiden von dem Beneficialfonde) m it einem Vermögen von 
4984 47. 23 in  das Eigenthum und die Verwaltung der Pfarrkirchen
stiftung Oberneuching über, welche sich dagegen zur Aufstellung eines Gedenk
steines und sorgfältige Erhaltung der vorhandenen Grabsteine verpflichtete. 
(Acten des erzb. O rd.)

D ie  P farre i Neuching war im I .  1524 freier Collation; im  X V I I .  Jah rh , 
heißt sie der (D om -) Prädicatur in  Freising incorporirt; 1740 erscheint sie als 
Monatspfarrei.

An der nördlichen Außenmauer der Pfarrkirche befindet sich in  einem 
Tympanon m it ornamentirter Umrahmung als Basrelief (Koilanaglyph) ein 
Brustbild des Heilandes, welches der frühromanischen Periode anzugehören scheint.

Von Neuching handeln: Deutinger's ält. M a tr . ,  §§. 321 , 391, 465, 
682; Riezler, Gesch. Bayerns I .  161— 162; R udhart, alt. Gesch. Bayerns 
301— 304; Neckerei', le^es Lkuw urio ru rn  1793 p. 2 8 8 —291; Wening, 
topog-r. Lu va riu s  I. 205; Obernberg's Reisen I I .  419.

N ie d e rn e u ch in g  findet sich im I .  1431 erwähnt, in  welchem ein Hof 
zu Niederneuching, „gelegen in  sbaber gerächt", in  Pfandschaft gegeben w ird. 
(N on . Uvic;. X X I .  96.) D iem utt Seblin  stiftet im  I .  1470 m it 15 st. eine 
Wochenmesse zu Niederneuching „dergestalt daß, wo außer der Fasten, Ite m  
ostern vnd Weihnacht Wochen eine verabsaumbt wurde, je vnd alzeit zwelf pfening 
in  den stockh sollen gelegt werden." (Abschr. im  erzb. O rd . Arch.)

Z u  H o fs in g o ld in g  bestand bis zur Säkularisation eine kleine Kirche zu 
Ehren der hl. Magdalena, wohin eine Baron Eglhofer'sche, früher Khittner'sche 
Wochenmesse gestiftet war.

8. Pemmering.

Pfarre i m it 675 Seelen in  122 Häusern.

Pemmering, D., Pf.-K., Pf.-S. -1 Au, E..................... . 11 S. 1 H. 3 Kil.
bO S. 9H. — Kil. Daxau, E. . . . . 6 „ 1 „ 2 „

Brand, W. . . . . 21 „ 3 „ 3 „ Farnbach, D. . . - 33 „ 7 „ 3
Krailinq, W. . . . 24 „ b „ 4 Fleck. W. . . . . 12 „ 3 2 „
Loipfing, D. . . . . 42 „ 9 „ 8 Giesering, W. . . . 31 „ 3 „
Neuharting, D. . . - 87 „ 7 „ 2 Kemating, W. . . . 27 „ 3 „ 2 „
Obcrbuch, W. . . . 89 „ 4 „ 4 S urgra in , D . , Flk.,
Reith, W. . . . - 44 „ 2 „ 1 Schule, -j- . . . . 221 „ 44 „ 2,.-. „

Mittvach, D., Flk. I- - 63 „ 42 „ 1 Wetting, W. Flk. . . 24 „ 5 „ 4 „
Aich, W.................. - 20 „ 3 „ 3 „

Anm erkungen: 1) Umfang der Pfarrei 12 Kilometer.
2) Wege zur Hälfte schlecht und sehr beschwerlich.
8) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Wasserburg und Erding und in 

die politischen Gemeinden Mittbach, Westach, Buch und Förstern.
4) In  ihrem gegenwärtigen Umfang wurde die Pfarrei Pemmering hergestellt im Jahre 1827.
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I. P fa r rs th :  P e m m e r in g ,  einsam, hochgelegen. Nächste Bahnstation Schwaben, 
12 Kilometer entfernt. Post Hohenlinden, 3 Kilometer entfernt.

P farrkirche: E rbauungsjahr unbekannt, restaurirt 1851. S ty l  ursprüng
lich gothisch, jetzt Zopf; die Kirche w ar 1776 abgebrannt. Geräumigkeit zu
reichend. Baupflicht die Pfarrgemeinde. Kein T hurm . Unter einem Holzbau
2 kleine Glocken. Oou8. <lu1>. Patroeinium  am Feste der h l. M argaretha.
3 ult. park. 8 s . lö. Om. bei der Kirche, ohne Capelle und G ruft. Schlechte 
O rgel. P f a r r g o t t e s d i e n s t  in  regelmäßigem Wechsel m it Mittbach und B u rg 
ra in . Concurs am Patroein ium . Ewige Anbetung am 8. A pril. Sept.-Ablässe 
am P atroe in ium , M a riä  Him m elfahrt und am allgemeinen Kirchweihfeste. 
Aushilfe ist zu leisten: u ) in I s e n  am Feste des hl. Joseph und M a riä  G e
b u rt, d )  in Tading am Feste M a riä  Verkündigung und M ariä  Himm elfahrt. 
Außerordentliche Andachten: Oelberg und Kreuzweg während der Fastenzeit. 
1 B ittgang  nach S t .  Christoph, m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  
8 Ja h rta g e  m it V igil und Requiem. —  D en  Meßnerdienst versieht der M eßner- 
gütler in Pem m ering, den Cantordienst der Lehrer von B u rgra in . Eigenes 
M eßnerhaus vorhanden. —  Vermögen der Kirche: u ) ren t.: 4 149  4 /.  21 /H., 
b )  nichtrent.: 6062  4 /. 29 /H.

11. F ilia lk irch en : 1 ) B u r g r a i n ,  an der S tra ß e  nach I s e n  gelegen. E rbauungs
jahr unbekannt; restaurirt 1875. Schöner Rococostyl. Geräumig. Baupflicht 
die Filialgemeinde B urgra in . Kuppelthurm mit 2 Glocken. Oon8. c ln k ? )  
P a tro n  der hl. G eorgius. 3 ult. tix. 8 s . Om. m it Capelle, in welcher aber 
nicht celebrirt wird. O rgel m it 6 Reg. P f a r r g o t t e s d i e n s t  im Wechsel m it 
Pem m ering und M ittbach. — S t i f t u n g e n :  5 Ja h r ta g e  m it V igil und Requiem, 
3 Jahrm essen. — M eßner ein O rtsangehöriger. —  Kirche ohne Vermögen.

2 ) M i t tb a c h ,  an der S tra ß e  nach I s e n  gelegen. E rbauungsjahr u n 
bekannt; restaurirt 1870. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht 
die Filialgemeinde M ittbach. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Oous. ckud. P a tro n  
der hl. Papst Urban. 3 ult. po rt. 88. Om. O rgel m it 4  Reg. G o t t e s 
d ie n s t im Wechsel m it Pem m ering und B u rgra in . B ittgang  von M ittbach aus 
nach S t .  Christoph (P farre i Albaching). Concurs am schmerzhaften Freitag. 
Sept.-Ablässe am schmerzhaften Freitag und am Osterm ontag. —  S t i f t u n g e n :  
6 Ja h rta g e  mit V igil und Requiem, 14 Jahrmessen.

B r u d e r s c h a f te n :  Liebesbund zu Ehren d?r schmerzhaften M u tte r , ohne 
oberhirtlichen Consens. Hauptfest am schmerzhaften Freitag m it F rüham t, 
P red ig t, Hochamt; Nachmittags Rosenkranz. F ü r  jedes verstorbene M itglied 
1 hl. Messe.

M eßner ein O rtsangehöriger. — Kirche ohne Vermögen.
3 ) W e t t in g ,  einsam, isolirt gelegen. E rbau t 144 8 ; restaurirt 1860. 

S ty l  ursprünglich gothisch. Hinreichend geräumig. D ie  Baupflicht obliegt den 
Ortschaften W etting , Krailing und N euharting. Kuppelthurm mit 2 Glocken. 
Consecrirt am 30. September 1722. P a tro n  der hl. P ankratius (ulin8 14 N oth
helfer). 1 ult. 6 x . Keine O rgel. P f a r r g o t t e s d i e n s t  niem als. —  M eßner 
ein O rtsangehöriger. —  Kirche ohne Vermögen.

II I . N flirrvrrh liltnisso: P räs. S e . M . der König. Fassion: Einnahm en: 2262  4 /. 
19 ^>., Lasten: 194 4L  28 ^ . ,  R einertrag: 2067  4L  91 W iddum : 
17 du  71 u 78 ym  —  52  Tagw . Aecker; 5 üu 45  u 16 ym  16 T agw .

- Uoolssiu in Vm'gruiu in oustrc» cons. 4. Oot. 1719,
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Wiesen; 21 du 80 u 65 qm — 64 Tcigw. Holz. Durchschnittsbonität: 9. 
Pfarrhaus 1855 erbaut, geräumig, passend, trocken. Oekvnvmiegebäude nach 
dem Brande 1777 neuerbaut. Baupflicht bei beiden der Pfarrer. Kein Hilfs
priester. Die Matrikelbücher beginnen 1802.

IV. Schulverhüliiiisse: Schule in Burgrain mit 2 Lehrern, 120 Werktags- und 
60 Feiertagsschülern. Schulhans 1876 neuerbaut. Die Kinder von Brand 
gehen nach Hohenlinden, die von Krailing und Wetting nach Reithofen, die 
von Oberbuch nach Buch in die Schule; dagegen kommen in die Schule in 
Burgrain viele Kinder aus der Pfarrei Isen.

Kleine Notizen: Pemmering, UormuumuAoiO') tritt im X III. Jahrh, bereits als 
Pfarrei in unsern Gesichtskreis. Um das I .  1230 erscheint zu Gars bei einer 
Kaufsverhandlung als Zeuge Iluinrierm piolmmm in UorimmniuKou. Non. 
Uoio. I. 49. I n  der Matrikel des Bischofs Conrad III. findet sich dieser Orts
name bereits in der abgeschwächten Form: UomunmAOn. Am St. Stephanstag 
1383 incorporirte Bischof Berchtold von Freisiug von Waidhofen in Oester
reich aus die Pfarrei „Pemmaning" mit Willen und Zustimmung des dama
ligen Pfarrherrn Jvh. Maler dem St. JohauneSstifte zu Freising, weil die Ein
künfte dieses Stiftes so gering waren, daß seit 3 Jahren die Stelle eines De- 
chants nicht mehr besetzt werden konnte. (Noiotzolkock, Iistt. Vrising. II. 2. 
X. 289.) Ein pfarramtlicher Bericht vom I .  1585 bemerkt über diese Pfarrei: 
„Uaroelnu UümmormA- ligt in Burckhrainer Herrschaft. Is t incorporiertt 
den Johanniter (sie) in Freysing . . . Dise psfarr hat quutuor üliulm, blompe. 
lioittlmllon. IVüttinrr. Uros/8nckorH. IimoiynolUdueli. Die pfarrkirch Päm- 
mering hatt drey Altar, ist dediciert in Iionorem NurAuroUme V. ot Nurtiris.

g, virZ iui Nuriuo. 3""'" 8unoto UA-ickioX Letztere Angabe ist 
deßhalb beachtenswerth, weil schon zur Zeit der Schmid'schen Matrikel (1740) 
die 2 Seitenaltäre dein hl. Liborius und dem hl. Florian geweiht waren. Der 
Berichterstatter fügt eine Abschrift seines Jnvestiturbriefes vom I .  1561 bei, wo
rin Bischof Mauritius von Frcising zu vernehmen gibt: „Vnounto Uoolosiu 
zrurooliiuli 8. NurAurotlmo in liomuuiuA per obitum quomlam Uuuli 8or!- 
narii Mus Ultimi ot immeckiuti poZsessoris Hos ounckom siout pruomitti- 
tur, vuouutow uck pruosoututionem Ilouorudiliuw Ooosni totiusquo oupi- 
tuli oollogiutuo Doolosiuo uo^truo 8. ckoüaums montis UrisinKSiwis dono- 
rubili koruliurcko Ilotourvulclor oum omnidus furidus ot portilloutüs suis 
rito oontulimus ot u8siAnuviwu8.^ (Erzb. Ord. Arch.)

Andreas Geringer, des letztgenannten Nachfolger schreibt unterm 12. Ju li 
1619: „Auf die Pfarrei Pemeriug . . .  bin ich Anno 1599 den 28. Monats 
8opt6wbris von dem E. Johann Paurn seligen, gewesten Dechant daselb (bei 
St. Johann zu Freising) präsentirt und darauf Alsbald ohne Ainige ckiltioultet 
investirt worden, wie nit weniger die weltlich posssk-siou, so mir durch den 
Edlen vnnd gestrengen Conraden Ständiger seligen, gewösten Pflögern zu Purck- 
rain Ertheilt worden, Entpfanngen hab/' (Acten des erzb. Ord.)

Unter dem Pfarrer Ignaz Tholl brannten im I .  1776 die sämmtlichen 
Pfarrgebäude zu Pemmering mitsammt dem Kirchthurm nieder. Auch die Pfarr- 
acten gingen bei diesem Anlasse zu Grunde.

M it der Säcularisation (1803) ging das Präsentationsrecht auf diese nun 
selbstständige Pfarrei an die Krone über.

*) Bei den Nachkommen des Berman. Förstemann, I. 226. —  Der O rt ist nicht zu ver
wechseln m it Permering, der P farrei Hofkirchen, woselbst ein Edelsitz war.
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I m  I .  1827 erfuhren die Pfarreien Pemmering und Mittbach eine neue 
Abgrenzung, wie schon in den Notizen zur P f. Hohenlinden näher dargelegt ist.

Ueber Pemmering vgl. Deutingers ält. M a tr . ,  §§. 365 , 303, 610, 691.; 
Deutinger's Beiträge I. 4 5 4 .; Apians Topographie von Bayern ; S . 195. A l. 
Huber, E inführung des Christenthums I I I .  394.

M ittb a c h  kommt in  Freisinger Urkunden zum I .  870 vor, in  welchem 
ein gewisser Jsanolt eine Hube uci L litapncü^) zum Altare des hl. Zeno (in  
Ise n ) „w o  der Leib der hl. Ju liana  ru h t" in  Gegenwart des Bischofs Anno 
tauschweise vergabt. (L lcieüelbeelr ümt. IprisinA. I .  2. X . 735.)

Um das I .  1540 wurde der Pfarrsitz der P farre i B urgra in  nach M i t t 
bach transferirt. D er erste bekannte P farrer von Mittbach war ein Chorherr 
Friedrich von Isen , der im  I .  1450 urkundlich bezeugt ist.

I m  I .  1827 erfolgte die Verlegung des Pfarrsitzes von Mittbach nach 
Hohenlinden.

V g l. Deutinger, Beiträge V I.  489.

B u r g r a in ,  p u rg ro in i* * ) , gelangte im I .  811 durch Tausch aus dem Be
sitz des edlen R ifw inus in die Hand des Bischofs Atto von Freising. (R oth, Oert- 
lichkeiten S . 58). H iem it war der Grund gelegt zur späteren namhaften Frei- 
singischen Herrschaft B urgra in . D ie  hier bestehende Veste stammte aus Römer- 
zeiten, wie noch jetzt nach gewöhnlicher Ansicht die Buckelquaderu des Wachthurmes 
erkennen lassen. D ie  Bischöfe von Freising setzten hieher einen Burggrafen, als 
deren erster Conrad vom I .  1316 bekannt ist. Außer ihm waren daselbst 
unter Bischof Enicho 12 Wächter, 1 Ballistenschleuderer, 1 Thorw art und 
1 Thurner. (L ls ieüslkevü, Inst. IVminp,-. I I .  1. 110.) B urg ra in  war u r
sprünglich eine P farre i m it dem Patrocinium der h l. Katharina und des hl. Ge- 
orgius. Gleichwohl existirte hier keine S epu ltu r, sondern die Bewohner von 
B u rg ra in  hatten ihre Begräbnißstätte zu Isen.

Nach einer M itthe ilung A l. Hubers knüpft sich an den Thurm  der ehe
maligen Veste B u rg ra in , der noch jetzt der Kunigundenthurm heißt, die Sage 
von der Gefangenschaft und Feuerprobe der hl. Kaiserin Kunigundis. (E in 
führung des Christenthums I I I .  62.)

V g l. Oberb. Arch. X X I I I .  3 6 6 -3 6 8 . X X V I .  156; Obernbergs Reisen 
I I .  406. Deutinger's Beiträge V I. 489.

W e t t i n g  w ird um das I .  1075 m it Irm iu ü u rt 6s IV o lin A o n ^ )  der zu 
Ebersberg Zeuqenschaft leistete, urkundlich erwähnt. (G ra f Hundt, Cartular des 
Klosters Ebersberg S .  40.)

Es bestand hier eine gestiftete Wochenmesse. P farrer Thomas Lindner 
berichtet im I .  1721: „L in M Ü s  ts r iis  V I  äw u tu r inissu Ü6stllow3.lluriu in  
Oupellu IV vttinA , p ro  csuu so lvuntnr 3 I I ."

9. Poigenberg.
Pfarre i m it 637 Seelen in  99 Häusern.

Poigenberg, D., Pf.-K. -x- 65 S. 9 H. 1,2 Kil.
Fendbach, E. . . . 10 „ 1 ), t „
Harrain, E. . . . 14 1 „ 1,.
Moosstetteu, W. - 22 „ 2 „ 1,,

Pastetten, D., Flk., Pf-S..
Schule, ^ . . . .  362 S. 59 H. — Kil.

Au, W............................... 9 „ 2 „ 2 „
Birkl, E.............................9 „ 1 „ 0„ „

*) Nach Freudensprung: Nebenbach.
Rain bei der Burg. (Freudensprung.)

"**) Bei den Nachkommen des Wctti. Förstemaun I. 1225.
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Bocköd, E. . . . . 7 S . 1 5a. 1 Kil. Rotmühle, E. . . . 10 S. 1 H. 2 Kil.
Hartbrunn E. . . - 13 „ 1 1 Wimpasing, W. - 22 „ 1 „ 3,, „

T ayn g , W., Flk., ch . 
Grund, W. . . .

. 22 „
- 26 „

3 „ 3 „
5 „ 3 „

Zeilern, W. . . . - 16 „ 8 „ 2 „ „

Anm erkungen: 1) Der Weiler An wird bei Deutinger nicht erwähnt.
2) Im  Pfarrbezirk befindet sich 1 Protestant, nach Feldkirchen eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei 9 Kilometer.
4) Wege mittelmäßig gut.
5) Die" Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Ebersberg und Erding und in die 

politischen Gemeinden Pastetten, Ottenhofen und Förstern.
6) Pastetten mit Tayng und den zugehörigen Ortschaften war früher Eppositur der Pfarrei 

Forstinning; diese wurde seit 1826 vom Pfarrer in Poigenberg versehen, 1851 definitiv der 
Pfarrei Poigenberg einverleibt.

I .  P fa rr fitz : P a s te tte n , an der Straße von Schwaben nach Isen  flach gelegen. 
Nächste Bahnstationen Hörlkofen 5 Kilometer, Schwaben 0 Kilometer entfernt. 
Post Schwaben (Verbindung mittels Om nibus von Hohenlinden nach Schwaben).

Pfarrkirche in  P o ig e n b e rg . Erbauungöjahr unbekannt. S ty llo s . Ge
räumigkeit viel zu beschränkt; Erweiterung dringend nothwendig. Baupflicht 
die Kirche. Kuppelthurm (Laterne) m it 2 Glocken. Oons. club. Patron der 
hl. Nikolaus. 3 u lt. port. 8s. L . Om. S ta tt einer Orgel ein Harmonium. 
P fa r rg o tte s d ie n s t im Wechsel m it den F ilia len, also jeden 3. Sonntag und 
an den Hauptfesten. Concurs am Sebastiani-Bruderschaftsfeste. D ie  ewige 
Anbetung, s. Pastetten. S ep t.-Ablässe am Patrocinium , Kirchweihfeste und 
M a riä  Lichtmeß. Aushilfe w ird auf Verlangen geleistet in  der Expositur R eit
hofen am Tage der ewigen Anbetung. —  S t i f tu n g e n :  9 Jahrtage m it V ig il 
und Requiem, 3 Jahrtage ohne V ig il,  21 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a ft vom hl. Sebastian, oberhirtlich errichtet am 8. J u n i 1880, 
Ablässe vom 27. A p ril 1880. Hauptfest am Feste des hl. Sebastian m it 
Hochamt, Predigt und Ostündlgem Gebete; in der Octave Seelengottesdienst 
m it Am t und Libera; Convent an den Quatempersonntagen.

Meßner ein G ütler in  Poigenberg, Cantor der Lehrer von Pastetten. 
Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. — Vermögen der Kirche: u ) renk.: 
8571 717. 43 ^>-, b) nichtrent.: 6698 71/. 57

I I .  F ilia lk irch e n : 1) P a s te tte n , am Pfarrsitze, an der Poststraße von Schwaben 
nach Isen gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Ohne ausgeprägten S ty l. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Pfarrkirche. Spitzthurm m it 2 Glocken; 
die größere gegossen 1606 von Bartlm ä Wenglein in  München. Oons. clnb. 
Patron der hl. Bischof M artinus . 4 u lt. üx. 8s. L . Om. Orgel m it 
8 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t jeden 3. Sonntag. Concurs am Tage der ewigen 
Anbetung (27. November). Sepr.-Ablässe am Feste des hl. Johannes des 
Täufers und am Patrocinium. —  S t i f t u n g e n :  9 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, 1 Jahrtag ohne V ig il,  34 Jahrmessen. —  Meßner und Cantor der 
Lehrer. —  Vermögen der Kirche: n) rent.: 9480 71/. 64 b) nichtrent.: 
5605 71/. 40

2) T a y n g , hochgelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty llo s . Geräu
migkeit zureichend. Baupflicht die Pfarrkirche. Kuppelthurin m it 2 Glocken. 
Oons. clul). Patron die h l. O ttilia . 3 a lt. port. 8s. Om. Ohne Orgel. 
G o tte s d ie n s t jeden 3. Sonntag. Concurs am Patrocinium. —  S t i f t u n g e n :  
1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 7 Jahrmessen.

B ru de rs ch a f t  der hl. O ttilia , Hauptfest am 13. December.
Meßner ein G ütler in  Tayng. —  Vermögen der Kirche: n ) rent.: 47:55 71/, 

42 /H., b) nichtrent: 4684 71/. 98 /H.
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i l ! .  P fa trvcrhaün issr: I- ib . ooilut. Fassion: Einnahmen: 1357 47. 84 />Z>., Lasten: 
34 4 /. 29 ^ . ,  Reinertrag: 1323 47. 55 E in  Onuscapital bis 1888 m it 
jährlich 102 47. 85 /H. zn tilgen. W iddum: 5 im 35 er 96 qm —  15 Tagw. 
73 Dezim. Aecker; 1 üu 89 u 79 qm —  5 Tagw. 57 Dezim. Wiesen. Durch
schnittsbonität: 9. Pfarrhaus erbaut 1854, geräumig, passend, trocken; ebenso 
die Oekonomiegebäude. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. D ie  M atrike l
bücher beginnen m it dem I .  1669. I n  der P farre i besteht das Ludwig- 
Peugenberger'sche Beneficium, im  X V . Jahrh, von Ludwig Peugenberger, Bürger
in  Regensburg, gestiftet. Wöchentlich 1 Obligatmesse, seit 13. J u n i 1d71 auf 
16 Jahresmessen reducirt. D as Beneficium ist temporär m it der P farre i un irt. 
Einnahmen: 70 47. 51

IV . Schul Verhältnisse: 1 Schule in  Pastetten m it 1 Lehrer, 82 Werktags- und 
34 Feiertagsschülern. Schulhaus erbaut 1870. D ie  Kinder von Grund und 
Wimpasing besuchen die Schule in  Ottenhofen.

K le ine N otizen: P o ig e n b e rg  lautet ursprünglich p iu p iu p s ro *) und wurde eine 
dortige Colonic von Bischof W olfram  von Freising (926— 938) an den edlen 
Cotahelm gegen Besitzungen in  Strazloh und Pernloh vertauscht. (U e ie lm l- 
l>66Ü, tust. IVmivK-. l.  2. X . 1022.) Gleichzeitig w ird auch schon ein adeliches 
Geschlecht in  Poigenberg erwähnt, da um das I .  935 ein Ebararo von P iu - 
pinperc die Vergabung eines Gutes zu Froschheim bei Salzburg an das S t i f t  
Ebersberg beurkundet. (G ra f Hundt, Cartular des Klosters Ebersberg S . 23.)

I m  Urbar der Bischöfe von Freising aus den I I .  1305— 1315 wird 
unter den zinspflichtigen Höfen des Amtes Purchrayn ausgeführt: „Peugenb'ch 
curia" m it mehreren Reichnißen an Naturalien. (llöLÜeuZluIIm-iunu X .  251 
to i. 29.) I m  folgenden Jahrhundert w ird uns ein P farrer dieses Ortes ge
nannt. Leonhard der Zeller, Kirchherr zu Pewgenperg, gibt zum S tifte  Isen  
am 6. November 1431 die Aecker bei der M itterhub hinauf auf der rechten 
Seite, da der Kirchweg von Mosteten gegen Pewgenperg geht. Hingegen gibt 
das S t i f t  Isen  der S t .  Nikolauskirche in  Pewgenperg die Hofstatt wo der 
Suntner aufsitzt di zur Schwaig in  Mosteten gehört. (Geiß, Reichsarchivs- 
Regesten). Es stand zu Poigenberg eine B u rg , die im 30jährigen Kriege demolirt 
wurde. Jnsaßen derselben werden im X IV . Jahrh, mehrfach erwähnt. (L ion. 
Ilo ie . I I .  1. 12.) Wahrscheinlich befand sich hier im  M itte la lte r auch ein Ge
richt, denn im I .  1376 t r it t  zu Kloster R o tt als Zeuge auf: Werndt der 
Schreiber von Peugenberg. (Oberb. Arch. X I I I .  191.)

Einen in mehrfacher Hinsicht interessanten Bericht über das hiesige Gottes
haus lieferte im I .  1651 der P farrer Petrus Haaß von W ifling . Derselbe 
schreibt: „W aß Boigcnberg anlangt, ist die pfarrkhirche, 8. X iovlus dedicirt, an 
einem schönen luftigen gesunden ohrt, gleichwotl khlain vnd schlecht gebey. weitter 
F re ithvff, im  eingang der khirchen der Thottenkherkher. mitten in  der khirchen 
der Gottßkhasten, welcher ein gantz Jä h r vber 3 oder 4 fl. n it khombt, ein alter 
stainer Tauffstain darin ein khupferner khessel. I n  der khirchen sein 3 altar. . . . 
sein in  feindeß zeiten wol verwardt bliben daher n it provanirt . . . D er Taber- 
nakhl da daß hoche Guett solle aufbehalten werden ist in  der mauer auf der 
seitten, darin die h. h. Hostie in  einer silbernen inwendig vergulten khapsel auf
gehalten, ein Ewigeß liecht hatt eß darbet . . ." (Acten des erzb. O rd .)

Poigenberg gehörte zu jenen (11) Pfarreien, welche in  früheren Ja h r- ' 
Hunderten der Generalvicar des B isthum s Freising zu verleihen hatte. Laut 
der Schmid'schen M atrike l (1740) unterstand sie der freien Collation des

*) Nach Freudensprung: Berg dcZ piupc».
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Bischofs, 1817 erscheint sie als M onatspfarre i, doch tra t bald wieder das freie 
Besetzungsrecht des O rd inarius in  K raft.

D ie  P farre i Poigenberg war bis zum I .  1828 dem Decanate Erding 
zugetheilt.

Ueber Poigenberg sehe man Deutinger's alt. M a t r . , §§. 165, 393, 452, 
680; Ueiolm IImelr, I I .  2. 19; Zopf, Beschreibung des Landgerichtes Erding, 
S . 327— 328; Apian's Topographie S . 186.

P a s te tte n , poustottUch findet sich zur Zeit des Bischofs Abraham von Frei
sing (957— 994) urkundlich verzeichnet. D er genannte Bischof überläßt einem 
gewissen Altoum die Kirche und den Zehent zu Oolmtotti tauschweise auf Lebens
zeit. (Nöioüelbeoü, bist. lU ls inA . I .  2. bi. 1111. V g l. bi. 1099 und 1110.)

I m  I .  1435 „an fand Paulstag des heiligen zwelfpoten so er bechert 
ist" stiftet Ludwig Peugenberger, Bürger zu Regensburg „ein Meß vnd Cap- 
planey gen Pastetten, vndinger P farre" und weist dafür eine G ü lt von 32 un
garischen Gulden jährlich an, welche ihm der Rath zu Kelheim schuldig war.

D er Caplan mußte auch alljährlich 6 Schill. Münchner Pfenning dem 
P farrer zu Vnding (Forstinning) wegen eines fü r den S tifte r zu haltenden 
Jahrtages hinübergeben. (D as defecte O r ig in a l^ )  nebst Abschrift iin  Arch. 
des erzb. O rd .)

T a y n g  kommt in Freising'scheu Urkunden um das I .  1006 in der Form 
vor. (blöiolmümak, üi8t. I'r is inA . I .  2. bl. 1201.) I m  bischöf

lich Freisingischen Urbar aus den I I .  1205— 1315 to i. 29 ist verzeichnet: 45ri- 
tz'inA ourirr ot eisoimn m it verschiedenen Reichnißen an Naturalien.

H ier stiftete Ludwig Pfäffinger am Freitag nach S t.  Andre 1435 in die 
Kirche „da die liebe Jungkhfrau sannd O til ia  gnediglich rastundt ist" zwei 
Wochenmessen auf M ittwoch und Samstag. (O rd. Arch.)

10. Schwaben.
Pfarre i m it 2358 Seelen in 456 Häusern.

Schwaben, Wkt., Pf.-K., Pf.-S. Schule, -s-
1022 S . 199 H. — Kil. 

Feichten, E. . . 15 „ 2 „ 1 ,.
Haus, W. . . . 26 „ 3 „ 1
Staudhamer, . . 9 „ 1 „ 2 „

G elting, D., Bfc.,
Flk., Schule, 273 „ 55 „ I

Gigging, W. . . 9 „ 2 „ 3
Holzhäusle, z. H. 27 „ 6 „ I  - 2  „
Mühlen im Moos,

W .............  8 „ 2 „ 4
Ottersbcrg, D. . 84 „ 14 „ 1 „

P lien ing, D., Flk. 2 4 2 S .5 I H. V„ K il.
Uuterspann, W. . 17 „ 4 „ 1—1,, „ 

Lanvshaul oder 
Uaiinshcim, D.,
1chp.-K.,Exp.-S.ch 205 „ 36 „ — „

Erlinühle, E. . . 7 „ 1 „ 4 „-(->)
Gerhardiug, E. . 6 „ 1 „ 1 „
Grub, 28. . . . 11 „ 2 „ 2

N cnfnrn, D ., Flk.,
Schule, -̂  . . . 230 „ 45 „ 6 

p a r- 'd o rf,D .,F lk .,-!> 167 „ 32 „ 5

A nm erkungen : 1) Im  Pfarrbezirke befinden sich einzelne Protestanten, nach Feldkirchen eingcpfarrt. 
2) Umfang der Pfarrei 22 Kilometer.

Bei der Statte des Duo. Förstemann l.  286.
Cs ist darauf bemerkt: Uonovatnni sst psr ^.nelronw AorinAor UräinASNssw, Lono- 
üaiatnm in krkte ton L.nno 1594. Unnn pprin.

***> Bielleicht die Nachkommen des I)iu . Förstemann 1- 1156. ( Im  Cartular von Ebersberg 
heißt der Ort im X I. Jahrh. tviinAnn.) 

st-) Entfernung vom Benestcialsitze.
P -ß )  Entfernung vom Expositursitzc; letzterer vom Pfarrsitzc 8 Kilometer entfernt.
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3) Wege gut, in  der Expositur Landsham sehr beschwerlich.
4) D ie Ortschaften der Pfarre i gehören in  das Bezirksamt Ebersberg und in  die politischen 

Gemeinden Schwaben, Gelting, Parsdorf, P liening und Poing.
5) Die Auspfarrung des Filialsprengels Landsham in  die Pfarrei Kirchheim steht in  Aussicht.

I. P fa rrs lh : S chw aben an der München-Simbacherbahn auf mäßiger Anhohe 
gelegen. Bahnstation und Post am Orte.

Pfarrkirche: Erbaut 1 6 7 1 / )  restaurirt 1862. Renaissancestyl. Ge
räumigkeit zureichend/*) Baupslicht die Kirche. Kuppelthurm m it 4 Glocken, 
u ) D ie  größte: „ lo s u s  Obristus k s x  gloi'iuo veu it in  pU66. Deus bomo 
kaotus 68t 6t VPi'bum ouco kuotum 6st. Obcistus im parat, Obristus ab 
om ni mulo 6t u, fuIZuru 6t tam pastata nos ckatanckat. ?u.ulus Klopp Koss 
m iob in  Nünoben. L ID O D X X X IV ."  b ) D ie  m ittlere: „X va  marin. A rntin  
p lann Dom inus toaum. 0  ckivu virKO, D utionu uostru , uck tnum  prno- 
sickium oonku^imus sompor in  X re b ilru to rn itu to  88. Rossurü. Duulus 
X opp  6t6 ." wie oben, o) D ie  kleinere: „8n n 6 tn  LlarAnritg. virAO 6t M arter, 
patronn S ingularis 6t a lii pa tron i busus aeolasiaa ora le  pro nobis Daum 
in  omni N66688itat6 nostra. Ack D ei g lo riam . Daulus X o p p " 6to. wie 
oben, ck) D as kleine Sterbeglöcklein ohne Zeichen und Umschrift. Oons. ckub. 
Patrocinium am 20. J u l i  (S t .  Dcargaretha). 7 a lt. t ix . ,  8s. D. Om. ohne 
Capelle und G ru ft, schönes Leichenhaus m it 2 Glocken. O rgel m it 18 Reg. 
P fa r rg o tte s d ie n s t regelmäßig in  der Pfarrkirche. Cvncurs am Rosenkranz
feste und am Allerseelensvnntag. Ewige Anbetung am 8. Oktober. Sept.- 
Ablässe am Pfingstsonntag, Patrocinium und am Feste der unbefleckten Em 
pfänglich M a riä . Aushilfe in  der Nachbarschaft ist zu leisten: a) in  Anzing 
am Scapulierfeste, b) in  Gelting am Namen-Jesufeste, am 6. Sonntag nach 
Ostern und M a riä  H immelfahrt. Außerordentliche Andachten: im  Advent 
5 Rorate gestiftet, 2 nach Angabe; in  der Fastenzeit Oelberge (an den 
Donnerstagen), Kreuzwege; an den Samstagen und Sonntagen des Jahres 
Rosenkranz, herkömmlich; Maiandacht nach Angabe. Bittgänge: am Samstag 
in  der Bittwoche und am Erntedankfeste (oum 8an6tiss!w o) B ittgang zur 
Mariahilfscapelle in  Schwaben. —  S t i f t u n g e n :  17 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, 27 Jahrtage ohne V ig il;  16 Jahrmessen. Außerdem gestiftet ein 
Quatemperaint und 6 Quatemperniessen.

B ru d e rs c h a fte n : Rosenkranzbruderschaft, Errichtungsinstrument ckcl. 8. Ok
tober 1628. D re i große Feste: M a riä  Lichtmeß, Allerseelensonntag und
Rosenkranzsest; an allen Frauenfesten und Monatsonntagen Nachmittags Predigt, 
Rosenkranz, Litanei und Procession. —  Vermögen der Bruderschaft 1200 4/.

Meßner und Cantor der Lehrer; Eigenes Meßnerhaus besteht nicht. —  
Vermögen der Kirche: a) ren t.: 38979 47. 65 -H., b) nichtrent.: 66764 47. 
5 P>. D er Bausand besitzt ein rentirendes Vermögen von 1695 4 /. 79 /H.

I I .  N rbcilkirche: M a r ia h i l f s - C a p e l le ,  erbaut 1721. Renaissancestyl. D ie
Baupflicht hat der Brauereibesitzer Bonschab in  Schwaben. Oons. ckub. 
Kuppeldach, an der Spitze 2 Glöcklein. Patron: die seligste Jung frau  M aria  
(M a ria  H ilf . )  1 u lt. tix . G o tte sd ie n s t am Patrocinium ( I I .  Sonntag im 
November); am Erntedankfest Frühamt; im  Sommer an den Samstagen Früh-

* )  E in Chronogramm, auf die Erbauung der Kirche bezüglich, ist am Gewölbe daselbst angebracht. 
**1 Theils im Innern  der Pfarrkirche theils außerhalb derselben befinden sich die Grabsteine der 

P fa rre r: Balthasar Huber f l  1687, Johann Kaspar Krejsierer st 1783, M ax Joseph Schauer 
1  1829 und des Benefiziaten M atth ias Gerstlacher P 1799. Außerdem sind in  der P fa rr
kirche mehrere Epitaphien von Pflegern und Gerichtsschreibern des 17. und 18. Jahrh, 
vorhanden.
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messe durch den Beneficiaten. Bittgänge hieher am.Samstage in  der B i t t 
woche und am Erntedankfeste. —  S t i f tu n g e n :  Ä  Quatempermessen. —  
Meßner und Cantor der Lehrer von Schwaben. Capelle ohne Vermögen. I n  
der P farre i existiren noch einzelne Feldcapellen.

I I I .  P farrverhältn isse: Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 4934 4 /. 
4 8 ^ , . ,  Lasten: 1014 4 /. 8 2 /H., Reinertrag: 3919 4 /. 66 Onuscapitalien 
im  Gesammtbetrag von 4216 4 /. 96 ^ . ,  wovon eines bis 1895 m it jährlich 
246 4 /. 86 /H ., das andere bis 1894 m it jährlich 100 4 /. zu tilgen ist. 
W iddum: 17 Im 62 a 24 ym —  51 Tagw. 72 Dezim. Aecker; 74 a 62 yin 
—  2 Tagw. 19 Dezim. Hausanger und Garten; 8 Im 67 a 83 gm —  25 Tagw. 
47 Dezim. Wiesen; 8 Im 19 a 79 gw . —  24 Tagw. 6 Dezim. Mooswiese. 
Durchschnittsbonität: 7. P farrhaus, erbaut 1761, sehr geräumig, passend, 
trocken. Oekonomiegebäude zu weitläufig, theilweise a lt und schlecht, das neue 
sehr schlecht gebaut. Baupflicht bei beiden der Pfarrer. Hilfspriester: S ta tus
gemäß ein Coadjutor, fü r welchen Wohnung im Pfarrhause; dessen Stelle ver
sieht z. Z . der Beneficiat. Beginn der Matrikelbücher 1613 (sind mangelhaft 
bis 1653.)

I n  der P farre i besteht das Gerstlacher'sche Frühmeß-Beneficium, gestiftet 
1709 von Johann Gerstlacher zum Oberbräuer, 1864 von der Marktgemeinde 
Schwaben aufgebessert; confirm irt von Bischof Johann Franz unterm 13. J a 
nuar 1710. Besetzungsrecht die Marktgemeinde Schwaben. Wöchentlich 3 O bligat
messen, jedoch 1 m it freier Application; am 3. J u n i 1859 fü r immer von 
3 auf 2 Wochenmessen reducirt. Außerdem hat der Beneficiat im Beichtstuhl 
auszuhelfen. Einnahmen: 362 4 /. 41 Lasten: 6 45. 15 Reinertrag: 
356 4 /. 26 /H. Grundbesitz ein ganz kleines Gärtchen beim Haus. Bcne- 
ficialhaus klein, baulicher Zustand gut. Baupslicht der-Benesiemt. " .

IV . Schuln erhält Nisse: I m  Pfarrbezirke sind 3 Schulen, nämlich in Schwaben, 
Gelting und Neufarn; die letzteren siehe unten. Schule in  Schwaben m it 
2 Lehrern, 183 Werktags- und 46 Feiertagsschülern. Aus den Pfarreien 
Anzing und Forstinning besuchen einige Kinder die Schule in  Schwaben.

BmcslMlM in Gellmg.
I .  Geneficialsch: G e lt in g ;  nächste Bahnstation Poing, 2 Kilometer entfernt; 

nächste Post Schwaben.
Filialkirche: G e lt in g . Erbauungsjahr unbekannt, ohne ausgeprägten S ty l. 

Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken, 
a ) D ie  größere: „X sm im pta  sst A larm  in  ooelum, gaucksnt auKsli, lauckantss 
üsnsckiount D om inum . kmsparus X rs88 is rs r 8 8 . T . D osto r, Dssanrm s t 
Darosürm iu  8oüwa1isn A 'linorsw ms nm jorsm  kssit. —  V s  lloüa iis . —  
4. ku lxurs s t tsm ps8tats. vusa  a D aursntio  L ra u s  A lonasli^. A lD O O D X II." 
ü ) D ie  m ittlere: „k 'av tum  sst u t auckivit 8aIutationem Alarm s v lisa ü s tü
sxo lanm vit voss m a^na s t ckixit: L snsä ie ta  in ts r  m u lisrss. Al. v .
Lsnsclista  ss tu  ü lia  a D om ino v s o  sxssleo p ras omnibu8 m ulisribrm  
8upsr ts r ra m ."  o) D ie  kleine Glocke m it kurzer, gothischer, schwer leserlicher 
Insch rift: „Johannes Zugseis." Oon8. ckuli. Patrocinium am Feste M a riä  
H immelfahrt. 3 a lt. port. 88. L .  Om. bei der Kirche, ohne Capelle. Orgel 
m it 5 Reg. —  G o t t e s d i e n s t  immer regelmäßig. Concurs am Patrocinium, 
Namen-Jesufeste und 6. Sonntag nach Ostern. Ewige Anbetung am 18. O k
tober. Aushilfe ist zu leisten zweimal in  Finsing. Außerordentliche Andachten:

Westermayer: Diöcesmi-Bcschreibung. IN . 9
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Rorate, Kreuzwege, Rosenkränze nach Herkommen, freiwillig. — S t i f tu n g e n :  
14 Jahrtage mit Vigil und Requiem, 6 Jahrtage ohne V igil, 8 Jahrmessen.

B ru d e rsch a ften : 1) Armenseelen-Bruderschaft, ohne oberhirtliche Ge
nehmigung, bestand schon 1546 als Verein oder Stiftung zur Abhaltung eines 
Quatempergottesdienstes mit Seelm am t, Gedenken und Libera. Gegenwärtig 
3 Feste mit Concurs: Namen-Jesufest, 6. Sonntag nach Ostern und M ariä 
Himmelfahrt; Gedenken, Gebet und Procession; jeden 3. Sonntag im M onat 
dieselbe Andacht. — Vermögen der Bruderschaft 2722 717. 8 /A.

2) Bruderschaft der ewigen Anbetung, oberhirtlich confirmirt am 9. J u l i  1878.
Meßner und Cantor der Lehrer des O rtes. —- Vermögen der Kirche: 

a) rent.: 13610 717. 23 ^>., b) nichtrent. 28787 717. 33
II. N rbeiilürche: P l ie n in g ;  Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  romanisch. B au 

pflicht die Kirche. Oons. ckub. Kuppelihurm mit 2 Glocken. V ilnius: Kreuz
erfindung. 3 alt. port. Patrocinium am Sonntag nach dem Feste. G o t t e s 
d ienst am Patrocinium. — Meßner ein Gütler des O rtes, Cantor der Lehrer 
daselbst. — Vermögen der Kirche: a ) rent.: 826 717. 18 />A., 5) nichtrent.: 
4565 717. 9 ^>.

III. ÄeneficilüveriMtilisse: Präs. S e . M . der König. Fassion: Einnahmen: 504 7!/. 
73 /H., Lasten: 39 717. 28 /^ .,  Reinertrag: 465 717. 45 /H. D er Beneficiat 
versieht die Seelsorge in der Filialgemeinde Gelting und bezieht aus der 
Cooperatur 534 717. 70 Ein Onuscapital im Betrage von 102 717. 85 /A. 
ist bis Ende 1882 abzutragen; ein zweites zu 34 717. 28 bis Ende 1883. 
Widdum: 6 Im 95 a 8 qm 20 Tagw. 40 Dezim. Aecker; 7 1>a 43 a 
81 qm — 21 Tagw. 83 Dezim. Wiesen. B onität: 9. Benesicialhaus 1856 
erbaut, klein, zum Oekonomiebetriebe nicht passend, trocken. Oekonomiegebäude 
ganz baufällig. Baupslicht das Beneficium. Die Matrikelbücher beginnen 1680. 
D as Beneficium in Gelting wurde gestiftet 1478 von Johann  Frauendienst, 
Pfarrer in Nannsheim. Besetzungsrecht S e . M . der König. Zahl der Obligat
messen 17.

IV . Schulverhültn isse: Schule in Gelting mit 1 Lehrer, 100 Werktags- und 
56 Feiertagsschülern. Schulhaus erbaut 1830.

Evpoflkur Landsham  oder Nannsheim .
1. Erpositursch: L an d sh am  an der München-Erdingerstraße hochgelegen. Nächste 

Bahnstation Poing, 3 Kilometer entfernt. Post Feldkirchen.
Exiwsüuckirche: Erbauungsjahr unbekannt. Geräumigkeit zureichend. Bau- 

pflicht die Kirche. Kuppelthurm mit 2 Glocken. Die größere gegossen 1856 
von Jos. Bachmaier in Erding. Oons. cinb. 3. alt. tix. 8s. Om. bei der 
Kirche mit O ssuar. Orgel mit 5 Reg. G o tte s d ie n s t im Wechsel mit Neu
farn und Parsdorf. Ewige Anbetung am 22. März. Aushilfe in der Nach
barschaft ist zu leisten: 1) in Schwaben am Rosenkranzfeste und Allerseelen
sonntag, 2) in Gelting am 2. Sonntag nach Epiphanie und am Feste M ariä 
Himmelfahrt, 3 ) in Kirchheim am 1. Sonntag im J u l i ,  4 ) in Anzing am 
Skapulierfeste. Außerordentliche Andachten und Bittgänge nicht üblich. — 
S t i f tu n g e n :  2 Jahrtage mit Vigil und Requiem, 18 Jahrmessen, 26 von 
der Pfarrei Schwaben zugetheilte Beimessen zu gestifteten Jahrtagen. — Meßner 
ein Gütler von Landsham, Cantor der Lehrer von Neufarn. — Vermögen der 
Kirche: a) rent.: 3395 717. 30 /H., d) nichtrent.: 3453 717. 51 /H.
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II. F ilia lk irch en : 1) N e u f a r n ,  an der München-Wasserburgerstraße gelegen. 
1868 neuerbaut. S ty l  gothisch. S e h r  geräumig. Baupflicht die Kirche. 
Schöner Spitzthurm  mit 3 Glocken. Benedicirt. Patrone: die hl. Apostel
fürsten P e tru s  und P au lu s. 3 ult. po rt. 8 s . 6 m . bei der Kirche. O rgel 
m it 5i Reg. G o t te s d ie n s t  im Wechsel m it Landsham und Parsdorf. —  
S t i f t u n g e n :  2 Jah rtag e  m it Vigil und Requiem , 1 Ja h r ta g  ohne Vigil,
1 Jahrmesse. —  M eßner und Cantor der Lehrer des O rtes. — Vermögen 
der Kirche: s) rent.: 3896 4 /. 78 H ., b) nichtrent.: 43255  4 /. 67 /H.

2) P a r s d o r f ,  an der München-Wasserburgerstraße gelegen. E rbauungsjahr 
unbekannt. Reuaissancestyl. Baupflicht die Kirche. Consecrirt am 11. S e p 
tember 1723. Satte lthurm  m it 2 Glocken. P a tron  der hl. Nikolaus. 1 ult. üx.,
2 ult. port. 8 s . Om. bei der Kirche m it O ssnur. O rgel m it 5 Reg. G o t t e s 
d iens t im Wechsel mit Landsham und Neufarn. —  S t i f t u n g e n :  1 J a h r 
tag m it V igil und Requiem, 3 Jahrmessen. —  M eßner ein G ütler des O rtes, 
Cantor der Lehrer von Neufarn. —  Vermögen der Kirche: u) reut.: 3730 4 /. 
58 ^ . ,  b ) nichtrent.: 6819 47. 88 -H.

I I I .  E rp o s ltu rv e rlM tn M ': 145. vollut. Reinertrag: 684 4 /. 79 -,Z>. W iddum: 
22 u 49 (pu —  66 Dezim. Hofraum, W ohnhaus rc. und G arten ; 4  du 68 u 
50  cpn —  13 Tagw. 75 Dezim. Aecker; 2 du 68 u 83 <pn —  7 Tagw. 
89 Dezim. Wiesen; 3 du 68 u 67 opn — 10 Tagw . 82 Dezim. Mooswiese. 
Durchschnittsbonität: 6. Expositurhaus nach einem Brande 1831 neuerbaut, 
sehr geräumig und passend, trocken. Oekonomiegebäude gleichfalls 1831 neu
erbaut, geräumig, passend. Baupflicht bei beiden der P fa rrer von Schwaben.

IV. Schnlverhältnisst': Schule in Neufarn mit 1 Lehrer, 64 Werktags- und 26 Feier
tagsschülern. D ie  Kinder von Landsham besuchen die Schule in Kirchheim.

Kleine H alsten: D er O rtsnam e S c h w a b e n , 8uu1wu''st, zeigt sich in Urkunden erst 
m it der Wende des XI. zum X II. J a h rh . „Eine M ühle bei Suabeu" lesen 
w ir verbucht unter den Erwerbungen, welche Abt Rupert I .  von Ebersberg 
(1 0 8 5 — 1115) für sein S t i f t  machte. (G raf Hundt, C artular des Klosters Ebers
berg S .  50  und 54). D er gewiß sehr alte O r t  w ar geraume Zeit h in
durch unbedeutend, bis Herzog Ludwig der S trenge daselbst im I .  1283 ein 
Schloß zu bauen begann (eustrn iu  in 8(vuböu uockitlcuro inoep it), doch schon 
1286 wurde dasselbe in einem innern Kriege der bayerischen Herzoge durch 
Feuer verheert. (O elelins, re r. Hole. soript. l l . 339.) Nach dem herzoglichen 
Urbar vom I .  1280 bestand um diese Zeit auch ein Kastenamt zu Schwaben; 
im I .  1283 wird ein juckioinni 8rvut>on erwähnt; a ls erster bekannter Richter 
begegnet uns hier 1293 Heinrich Höchenkircher. (Oberb. Arch. X V I. 125). 
Erst in einem jüngeren Salbuche der bayerischen Landesherrn, das um das 
I .  1340 verfaßt ist, wird von unserem O rte  die Bezeichnung gebraucht: „ I n  
dem m a rg t  ze Sw aben." (Lion. llo ic. X X X V I. b. 503.) I m  I .  1409 er
neuerte Herzog S tephan die alten Privilegien des M arktes, deren Documente 
zu Grunde gegangen w aren, und verlieh demselben ein eigenes W appen, nach 
Apian's Wappenbildern einen Falken m it ausgespreiteten Flügeln. (V gl. Weuing, 
topOK-r. öu v u riu o  1. 198. m it Abbildung.

D ie B urg  Schwaben, m it Elkofen, B ayerbrunn und Nannhofen Eigen
thum Ludwig des Gebarteten, hatte im XV. J a h rh , mehrere harte Belagerungen 
namentlich von S e ite  der Bürgerschaft Münchens auszustehen, so im I .  1421 
und dann wieder 18 J a h re  später, bei welchem Anlasse Veste und M arkt

u  Urspr. jedenfalls sn n d n n  — bei den Schwaben.
9 *
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erobert wurde. (Bayerische Annalen 1833 S . 440 und 443.) Auch im pfä l
zisch-bayerischen Kriege 1504 spielte die B u rg  Schwaben eine bedeutende Rolle.

I n  kirchlicher Hinsicht erscheint Schwaben 1315 laut der M atrike l Bischof 
Conrad's I I I .  als F ilia le  von Nansheim; zur Zeit des Bischofs Nikodemus je
doch (1421— 1443) trug Schwaben, wahrscheinlich wegen Uebersiedlung des 
Pfarrers in  den M ark t, bereits den Namen einer Pfarrei. E in  fü r Freising 
merkwürdiges Ereianiß, wovon weder Meichelbeck noch Baumgärtner Erwäh
nung macht, wurde auch fü r die P farre i Schwaben bedeutungsvoll. Es be
stand unter dem Domberge zu Freising eine Wasserleitung, welche zur Zeit des 
Bischofs Nikodemus in gänzlichen Verfall gerieth, so daß fü r die bischöfliche 
Residenz und die Domkirche sowohl, wie fü r die S tad t Freising große Gefahr 
drohte. Für die nothwendige Wiederherstellung des Werkes und dessen dauernde 
Unterhaltung waren namhafte Summen erforderlich. D a  bestimmte Bischof 
Nikodemus, der sich eben zu Ofen in  Ungarn befand, am 22. M ärz 1438, daß 
die P farre i Schwaben, die freier bischöflicher Collation war, „ fü r  die Instand
setzung dieser Wasserleitung m it ihren Einkünften herangezogen und zu diesem 
Zwecke dem Domcapitel incorporirt werde?) (Abschr. im  erzb. O rd . Arch.) 
I n  der Sunderndorffer'schen M atrikel vom I .  1524 w ird nur bemerkt, daß 
die P farre i NannSheim (Schwaben) dem Domcapitel zu Freising einverleibt 
sei, aber von dem Aquädukt nichts erwähnt. P farrer B a lth . Huber no tirt im 
I .  1673: „E inem hochwürdigen thumcapitl zu Freising wurdet von der Psarr 
Schwaben järlich fünfundsiebenzig Gulden absent geraicht so dermalen I h r  hochw. 
H err von sandizell als tliesanru iius  zu Handen n im bt." (Acten des erzb. O rd .) 
I m  I .  1650 erbaute die verw itwete Churfürstin Anna M a ria  zu Schwaben 
ein neues Schloß, welches m it einer schönen Capelle zu Ehren der hl. Magda
lena ausgestattet war. Letztere, im  I .  1652 durch Weihbischof Johann F irn 
hammer eingeweiht, war am 4. M ärz 1725 die S tätte einer seltenen Feier. H ier 
wurde nämlich am genannten Tage der bayerische Prinz Clemens August, Chur
fürst und Erzbischof von Köln durch Bischof Johannes Franziscus zum Priester 
o rd in irt. (L le icüoiliooü, inst. IstribiuA. I I .  1. 493.)

D ie  alte Pfarrkirche von Schwaben befand sich auf dem Friedhofe daselbst. 
P farrer Johann Kaspar Kressierer I ) r .  tllso l. schreibt über dieselbe 1758: 
„A u ff dem negst entlegenen Gottsackher stehet der Chor von dem alten P fa rr- 
gottShaus, aus welchem ein kürchlein form iert undt uö. 1753 m it einem neuen 
Thurm  geziehrt, der freith-hoff aber so auf einer Anhöhe lieget, uö. 1755 fast 
gänzlich m it einer neuen maur versehen wordten. I n  diesem Kirchlein be
finden sich neben andern grabsteinen absonderlich zwey große von denen Lnron  
vuolispsrg izo licur undt Im w p tllxü a in s riZ o liL ll F a m ilie n ."^ )

I  Die Hauptbcstimmungcn dieser etwas unklaren Urkunde lauten: Oum ex cknotu aquao 
Lud monts uostro l'rimngsnsi ckektuontw ipsis Oapitulo et L iv ita ti irno et Deolssias 
uostras et Xodm rnulta clamna Iiaetsnvs illa ta  sunt st provsnsrunt st imminent 
in Nies graviern . . . .  Xos Deoissiam paroediatsm in Lvtrrvaden nostrae Oollaticmis 
et I)iooce»i8 . . . .  ack Opus retoriuatienis et rsparationis clieti aguas cluotus 
autboritate N08tra Orckinaria ineerporainns, anuoetiinus st unimns. Aus der Außen
seite der Abschrift ist bemerkt: 6opia Invorporationm Leolosias Darosliialis in Letrrvabsn. 
(la tdvira lis Dsolssiao Oupitnlo a Xieolkemo Lpo ratious aciuas üustus Driaingsnsis. 

' °) ^uuo Domini 1577 den 18. Novenibris starb der Edl und Best Hans Georg von Dachs- 
perg zu Zangberg und Rauföls rc. Rhadt und Pfleger zu Schwaben gewesen, welchem got 
snmbt alten Ehristglaubigen ain frclich urstendt verlcich ä.

Hie ligt begraben der Edl und Best Erasm Lampfritzhamer zu Pirchach derzeit Pfleger 
und Lantrichtcr allhie zu Schwaben der gestorben ist den 2I tag Juny a. dm. I.ö . 4. d. 
"!uch die dngentsanl fraw Maria scheichcnjticlin sain Ehliche hansfrawen die da starb den 
— tag a. dm. 15— deren und allen seien Gott gnädig sey.
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D er erwähnte Pfarrer Kressierer, gest. am 16. M ärz 1783, durch 50 Jahre 
P farrer dahier, erbaute ox proprüs das feste dauerhafte und schöne Pfarrhaus, 
schaffte fü r seine Kirche kostbare Kelche und Paramente an nnd machte mehrere 
Jahrtagsstiftungen zur Pfarrkirche und zur F ilia le  Gelting.

Ueber Schwaben sehe man Deutinger's ält. M a tr., M .  319, 3 95 , 467, 
682; X ve n tin i rmnules, oä. lüps . p. 768, 781, 797; Oelolius, rer. Lola. 
seript. I I .  451; Non. Loio. X X X V I.  n. 230; Obernberg'S deeisen I I .  
S .  > 9 9 -2 0 0 ; Apian's Topographie von Bayern S . 122— 123; S tum pf, 
Bayern, 111. Lipowsky, Nationalgarde-Almanach 1816 S . 142.

N a n s h e im , UÄnäLssioim* **) ***)) ,  heißt um laS I .  1045 ein ehemaliges B e
sitzthum des Grafen Razo von D iezen '^ ), welches dieser seinem Netter, dem 
Priester Heribert m it vielen Gütern und Ländereien zu eigen gab. Letzterer 
baute zu Nandesheim eine Kirche (früher war daselbst eine solche nicht gewesen) 
schenkte sie zum D om  in  Freising und Bischof Nitker von Freising weihte sie, 
sobald sie vollendet war, ein. (Neiolie lbook, bist. X ris in ^ . k. 2. X. 1219.)

Nansheim, die Mutterkirche von Schwaben, w ird in  der M atrike l vom 
I .  1315 als P farre i m it 6 F ilia len aufgeführt. I m  X V . und X V !. Jahrh, 
wurde, wohl nach dem wechselnden Wohnsitze der P fa rre r, die P farre i bald 
Nansheim, bald Schwaben genannt. Laut einer Urkunde im erzb. O rd. Arch. 
hat Herzog Albrecht V . noch im I .  1561 auf die P farre i Nansheim präsen- 
t ir t .  E in  B icar von Nansheim, Emmeram Steinmüller, läßt sich erst im I .  1670 
nachweisen.

Ueber das hiesige Edelgeschlecht vgl. Freyberg (H und) histor. Schriften 
und Urkunden I I I .  491.

G e lt in g ,  A o It in K n n ^^ ) geht 855 durch Schenkung des edlen Kifalperht 
in das Eigenthum des Domes zu Freising über. (N s io lio ldosü , ümt. 151- 
sin^'. I.  2. X . 706).

I m  I .  1632 wurde das hiesige Gotteshaus von den Schweden geplündert 
und alle hl. Gefäße und Reliquien auS demselben geraubt. (O rd . Ärch.)

Z u  Gelting befand sich um das I .  1700 ein „chnrfürstliches Sommer
haus", auf einem Hügel erbaut, m it schöner weiter Aussicht, wohin sich der 
Landesfürst öfters „zur Schwannen-Pürsch vmb Nieder-Neuching" zu begeben 
pflegte. (Weuing, lo p o ^ r. Iluvurm o I. 198— 199). Den Taufstein der Kirche 
zu Gelting bildet ein cylinderförmiger römischer Meilenstein, auf dem übrigens 
eine S chrift nicht mehr zu gewahren ist. A u f dem Hochaltar befindet sich eine 
altdeutsche Madonna von schöner Schnitzarbeit.

N e n fa rn , n irvu rrr-f-), ein Hof, w ird m it Thann von Bischof Anno (855 
bis 875) an den edlen Cundhart gegen 2 Höfe in Poing vertauscht. (Nom bc!- 
li66Ü, irist. XriLwA'. l. 2. X . 851.)

I m  I .  1073 (1083?) schenkt Kaiser Heinrich IV . zum Kloster R o lt am 
I n n  u. a. die Kirche Nenfarn m it Zehent und Zubehör. (N on. 6mc-. I. 353.)

P a r s d o r f ,  wahrscheinlich jenes I3g.IcInvIii8äort-j—si), das schon im 
X . Jah rh , bei Nergabung eines Landgutes zum Kloster Ebersberg genannt w ird. 
(G ra f Hundt, Cartular des Klosters Ebersberg S . 53.)

* )  Heim at der N anda. B g l.  Quitzm ann, hcidn. R e lig ion  der B a iw a rm  S . 133.
* * )  S pä te rh in  der selige G ra f R ath  genannt. Oder ein Zw eiter dieses Nam ens? Unserer U r

kunde gegenüber scheint das gewöhnlich angenommene Todesjahr desselben (O ü l) zn früh 
angesetzt zu sein. V g l. über ihn U o tt lm s t, d ib ü o tü . I i is t .  insel n o v i p . 863.

* * * )  Bei den Nachkommen des ° ile lv . Förstcmann, 1. 161.
-st) urspr. n n v iv a rn  —  neue F u h r oder Fahrt d. i. Niederlassung. (Freudensprungs 

-st-P) Vielleicht D o rf des L n lä s e li ln .  Förstcmann I .  2v1.
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I m  Herbste des I .  1796 hatten die kaiserlichen gegen Frankreich ziehenden 
Truppen ein großes Lager hier in  Parsdorf und nächster Umgebung errichtet, 
woh'n von weiter Ferne ungeheuere Lieferungen geschafft werden mußten. Es 
fand hier auch im genannten Jahre ein Waffenstillstand statt.

P l ie n in g  erscheint m it der Benennung sä k le o n w A ss*) als eine vom 
Priester Cundhart erbaute und von Bischof H itto  am 15. Januar 813 einge- 
geweihte Kirche. (N v iv im ibevü , bist. X ris inK . I .  2. X . 293.)

Georg von Torring  vertauscht am 3. J u n i 1574 ein G u t zu Pliening 
im  Landgerichte Schwaben gegen ein solches in Treßling. (Oberb. Arch. IX .  38.)

D ie  romanische Kirche, namentlich ihre Apsis, deutet auf hohes Alter.
Kirchorte waren früher auch G ru b  (v ires  1015 Oroups in  Hundt's 

Cartular von Ebersberg S . 42) m it dem Patrocinium des hl. U lrich, und 
O t t e r s b e r g  (8. U snvrs tii) circa 980 m it der W ortform  Otsvirvi-sspere er
wähnt. (1. e. p. 24.)

G e r h a r t i n g  kommt um das I .  1025 als AvrüsrtunAS vor. (N s ie lrs l- 
beeü I .  2. X . 1164.
Zu  Schwaben ist 1782 geboren Cajetan von Textor, Oberwundarzt am Julinshospitale in  

Wnrzbnrg und hervorragender medizinischer Schriftsteller. E r starb zu Würzburg am 7. Äug. 1860.
Vielleicht stammte von obigem Gelting der originelle R itter Oswald Geltinger, ein längst 

verschollener Dichter, von dem W iguläus Hund sagt- E r hat gar gute runde Text und Lieder 
gemacht. E r starb zu Regcnsburg 1538 und liegt zu S t. Lazarus vor dem Thore begraben, wo 
auch sein Reliefbild zu sehen. (Freyberg, hist. Schriften und Urkunden I I I .  331.)

*) Bei den Nachkommen des Blcou. Förstemanu I .  270.



XXVI.

Decanat oder Rnral-Capilel

Sittenbach
mit 16 Pfarreien:

1. A lto m ü n ste r  (mit 2 Caplänen und 1 Beneficiaten; letztere Stelle z. Z . unbesetzt).
2. Arnbach.
3. H irte lb ach .
4. J n d e r s d o r s  (m it 2 Cooperaturen, deren eine unbesetzt, und 1 Beneficium).
5 . K le in b erg h o fen .
6. L angenpettenbach  (m it 1 Coadjutorie).
7. N ie d e r r o th .
8. O b er ro th .
9. S ch w ab h au sen  (m it 1 Coadjutorie, z. Z . unbesetzt).

10. S i e l e n  bach (m it 1 Coadjutorie, z. Z . vacant, und 1 Beneficium).
11. S it te n b a c h  (m it 1 Cooperator und 1 Expositus).
12. W a lk e r tsh o fe n .
13. W eich s (mit 1 Cooperatur, z. Z . unbesetzt, und l Beneficium).
14. W e lsh o fe n .
15. W esterh o lzh au sen .
16. W o llm o o se n .





Statistisch-Historischer Meöerbtick.
D as Decanat Sittenbach gränzt im  Osten an die Decanate Scheyern und 

Dachau, im  Süden an letzteres und an das Decanat Egenhofen, im Westen und 
Norden an das B is thum  Augsburg. D ie  Pfarreien des Ruralcapitels gehören in  
politischer Hinsicht den Bezirksämtern Dachau, Aichach und Friedberg an. Bezüglich 
der Bodenverhältnisse herrscht verflachendes Hügelland vor; größere Waldbestände 
finden sich hauptsächlich im  Kaltenbrunnerschlag bei Schwabhausen, im  Osterholz bei 
Wollemoos und im  Buchwald bei Welshofen; die bedeutenden Holzungen: Altoforst 
bei Altomünster und Altomünsterwald bei Sittenbach, sicherlich einmal zusammen
hängend, reichen nur wenig in  den Decanatsbezirk herein. Von Gewässern sei die 
G lon m it ihrem Nebenflüßchen, dem Eichhosner Bache, der Zeidelbach, die Ecknach, 
der Rothbach und die Weillach erwähnt.

D as genannte Gebiet w ird von ver Eisenbahn bisher noch nicht berührt; 
die alten Hauptstraßen von München über Schwabhausen nach Augsburg und Aichach, 
sowie Vicinalstraßen von Röhrmoos über Jndersdorf nach Altomünster, von Weichs 
über Jndersdorf nach Niederroth u. a. m. sind durch dasselbe verzweigt.

Aus Römerzeiten ist in  dieser Gegend eine stellenweise noch gut erkennbare 
Hochstraße zu verfolgen, welche von Augusta Vindelicorum ausgehend an die Is a r ,  
wahrscheinlich zur Föhringerbrücke, führte. Zwischen Langengern und Petersberg läßt 
sich der Straßenzug noch deutlich wahrnehmen. Auch sind heidnische Grabhügel und 
römische Burgställe mehrfach in  dessen Nähe nachgewiesen.

D er alten Gaueintheilung nach war das jetzige Ruralcapitel vorwiegend im  
schon öfter genannten Huosigau gelegen; Altomünster und seine nächste Umgegend 
w ird  von Spruner in  den von ihm so genannten Untergau Tune iu iuLrou gesetzt; 
in  spätern Jahrhunderten erstreckten sich über unser kirchliches Gebiet die Comitate 
Schyren, Crantsberg und Dachau. F ü r die uranfänglichen Pflanzstätten des Christen
thums betrachten w ir  die Oertlichkeiten S t.  M a rtin  zu Sielenbach Rupertskirch bei 
Altomünster, früher auch S t.  Rupert genannt, und Arnzell bei Langenpettenbach; von 
hier aus muß schon in  den Tagen des hl. Rupert, also lange vor der Zeit des 
hl. A lto  die S t.  Michaelskirche (Baptisterium ) Langenpettenbach gegründet worden 
sein, da sie coäv m it letzterem auftritt. I m  südlichen Theile scheint von dem
Baptisterium S t.  Johann bei Sittenbach christliche K u ltu r sich verbreitet zu haben. 
A u f die hohen Verdienste des h l. A lto  im  V I I I .  Jah rh , w ird später noch die 
Rede kommen.

D ie  Aufzählung der einzelnen Pfarreien des jetzigen Decanates Sittenbach, 
wie sie in  der M atrike l vom I .  1315 sich finden, hat bereits in  der Uebersicht des 
Ruralcapitels Scheyern und in  jener des Ruralcapitels Egenhofen stattgefunden; 
es übrigt uns nur die hieher gehörigen Pfarreien aus der Sunderndorffer'schen 
M atrike l (1524) m it ihren damaligen Patrocinien anzuführen.
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Zum Decanat Ilm m ünster gehörten:
8 itte llbuob  (8 . Inuceontü)^ IVeiebs (8 . U a i't in i) , W estsrbolrbausen 

(L . N u r iu e  V i r ^ in i s ) ,  H irtlbuob  (8 . V a le n tin i) , V n lle rs to rtl ( 8 .8 .  1 'e t r i  s t 
? Ä u I i  ue L . V irZ in is ) , M e ä e rro tt, (8 . O eorZ ii), A ltom ünste r (8 . i l l to i i is ) ,  
8 ilapuob (8 . k e tr i) , LM inbei'Kboten (8 . N u rtin i) , IVolm ossn (8 . La rtbo lom ae i.)

Zum  Decanat Egenburg:
^e rnbueb (8 . N ieo lu i), Zeücvakliansen (8 . ü liebuelis), O berro tt (8 . k e tr i) ,  

IValeüorsbouen (11. U n r ia e  V ir § . ) .
Dem gleichen Decanate war auch W elsboven (8 . ? e tr i)  zugetheilt, welches 

übrigens in  einigen Verzeichnissen fehlt. Langenpettenbach w ird nicht aufgeführt, 
weil es schon damals dem Kloster Jndersdorf incorporirt war.

D as Ruralcapitel Sittenbach, welches früher auch die Pfarreien des jetzigen 
Decanates Scheyern umfaßte, hat in  neuerer Zeit in  zweifacher Hinsicht eine Um
gestaltung erfahren. Schon im I .  1831 legte der Dechant Joseph Schwinghammer, 
P farrer zu Petershausen, wegen des zu großen Umfanges des Decanates Sittenbach, 
seine Würde nieder; bis zur Herstellung einer neuen Ordnung wurde Pfarrer M atth ias 
Pilbes zu Kleinberghofen und nach ihm P farrer Pau l Loder zu Sittenbach als P ro- 
decan aufgestellt. M ittle rw e ile  gestaltete sich der nördliche The il des Decanates zu 
dem neuen Ruralcapitel Scheyern; Pau l Loder erscheint am 80. November 1835 
als Decan des nunmehr verkleinerten Decanatssprengels Sittenbach. Einen Zuwachs 
hingegen erhielt das Decanat dadurch., daß am 24. October 187 l die Pfarreien 
Arnbach, Oberroth, Schwabhausen, Walkertshofen und Welshofen —  dem wiederholten 
Gesuche der betreffenden Pfarrämter entsprechend —  vom Verbände des Ruralcapitels 
Egenhofen abgetrennt und dem Decanate Sittenbach zugetheilt wurden.*) Eigen
thümlicherweise war schon im  I .  1831 beantragt, die Pfarreien Arnbach, Walkerts
hofen und Welshofen letzterem Decanate einzuverleiben, allein der Vorschlag stieß 
damals bei den Capitularen auf Wiederspruch und kam nicht zur Ausführung.

D ie  gegenwärtigen Capitelstatuten, entworfen 1860 unter Dechant und 
P farrer Baustädter von Weichs, erhielten am 5. M ärz 1861 die oberhirtliche Genehmigung.

A ls Patron des Decanates Sittenbach, (im  I .  1740: Oeounutus ru ru lis  
H irte lbaebensis) nennt die Schmid'sche M atrikel den hl. Apostel Thomas.

0  V g l. Band I ,  S . 246.
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Pf a r r e i en:

1. Altomünster.
Organisirte P farre i m it 1998 Seelen in 328 Häusern.

Altomünster, M., Pf.-K , Pf.-S., Schule -1 Scngcnried, W. . . . 26 S. 2H. 1,, Kil.
1160 S. 210 H. — Kil. Schauschorn, W. . 26 „ 2 „ 1„

Breiteuau, W. . . 12 „ 2 „ 2 „ Stumpfenbach, D. . - 104 „ 18 „ 1„ „
Erlach, E.................. 11 1 „ 2 „ Unterzeitelbach, D. . 97 „ 14 „ 3 „
Erlau, E.................. 1 „ 1 „ 1,- „ Weil, W................... - 21 „ 2 „ 2 „
Happach, W. . . . 23 „ 2 „ 4„ „ Glrcrzcitrlbach, D., Flk., -l- 129 „ 21 „ 2,, „
Heilmauusried, W. . 42 „ 5 „ 2 „ Oberdorf, D. . . . - 57 „ 7 „ 3,2
Hochenried, W. . . 25 „ 3 „ 1,t! „ Plixenried, D. . . . 81 „ 14 „ 4,z „
Humersberg, W. . . 47 „ 5 „ 2„ „ Rattenshofcu, W. . - 80 „ 3 „ 4,2 „
Obererlach, E. . . 11 „ 1 „ 2 ,„ Rögcrsberg, D. . . . 41 „ 6 „ 3„
Rnpertskirch, W. 22 „ 5 „ 2„ Uebelmanucn, W. . 29 „ 4 „ 5 „

Anmerkungen: 1) Die Einöde Erlau findet sich bei Deutingcr nicht.
2) Umfang der Pfarrei 30 Kilometer.
3) Lehmboden, daher die Wege vielfach beschwerlich.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Aichach und Dachau und in die 

politischen Gemeinden Altomünster, Obcrzcitelbach, Stumpfenbach, Hochenzell, Pipinsried, 
Kleinberghofen, Kimmertshofen, Eichhofen und Wollemoos.

5) Die Einöde Obererlach wurde am 12. M ai 1880 hieher eingepfarrt.

I. P fa rrs ih : A lto m ü n s te r , 2 Kilometer von der Hauptstraße von München nach 
Aichach gelegen. Nächste Bahnstationen Röhrmoos und Aichach, 12 Kilometer 
entfernt. Post in  Altomünster.

P fa rrk irche : Erbauungszeit 1763— 1773; restaurirt 1873. Rococostyl. 
Geräumigkeit fü r die ganze P farre i Wohl zureichend.*) Baupflicht das S taats
ärar. Kuppelthurm m it 6 Glocken. Inschriften: u) „Ä sp tios  in  ä is  luuclom 
ckixi t ib i . "  b ) „Z u  Gottes Lob und Dienst gehör ich." e) „ I v e  rsA-irm 
oosloi'um, uvo D om ina anAoiorum ." Diese 3 Glocken gegossen von M a rtin  
Frey in München 1587. ä) D ie  größte, gegossen von Andreas Schmidt in 
Augsburg 1867 , trägt die In sch r ift: „V iv o s  vooo, m ortuos p lo ro , In IZura 
fra n k o ."  D ie  2 andern Glocken sind gegossen von Ignaz  B raun in  München 
1859. Consecrationsdatum der Kirche 29. August 1773. Patron der hl. A lto. 
Patrocinium am 9. Februar. 8 a lt. 6 x ., 1 a lt. port. 8s. D. Ow. von der 
Kirche entfernt gelegen; der ältere Friedhof m it Capelle w ird nicht mehr benützt, 
der jetzige, m it einem Beisetzhause, wurde 1874 angelegt. Das Kloster der B r i-  
gittinerinnen hat eine G ru ft. O rgel m it 14 Neg. P f a r r g o t t e s d i e n s t  an allen 
Sonn- und Festtagen. Concurs am Patrocinium , Weißen Sonntag, Portiun- 
cula, Rosenkranzfest und Allerseelensonntag. Ewige Anbetung am 6. August. 
Sept.-Ablässe am Neujahrsfeste, Patrocinium und Weißen Sonntag. Außer
ordentliche Andachten: 3 gestiftete Rorate, gestiftete Qelbergandacht und fre iw il-

D Von alten Grabschriften sind zu verzeichnen: 1. Hie ligt begraben und ist gestorben an 
Sonntag nach Sand Marteinstag A. N. 1535 Die edl dngendhafft fraw Eristina weplandt 
Spgmnndln von Mächselrain zu Hachenburg verlassen witib geboruue Fürgerin von Mcllans 
der gott genädi und barmherzig sein wele un all geläubig seilen. So ligeu auch hiebei be
graben ire fünf Ennkl, so ir tochter hab Wolffen von Schellenberg zu Kyßlegk Marschalkh 
zu München geboren.

2. Dz 1536 ist gestorben die edl und dugenthafft fraw barbara Adelzhäusserin an 
dem 8 Dag des mapen der gott genad.
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lige Maiandacht. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 23 
Jahrtage ohne V ig il,  24 Jahrmesseu, außerdem gestiftet 37 Quatempermessen 
und 57 Monatmessen.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Rosenkranzbruderschaft, eingeführt 1644. Hauptfest: 
Rosenkranzsonntag; an den Frauenfesten und jeden l .  Sonntag im  M onat Nach
mittags Procession. —  Vermögen der Bruderschaft circa 4000 TU.

2 ) Bruderschaft der h l. B rig itta  und A lto , oberhirtlich errichtet am 5. J u l i  
1758 , Ablässe vom 27. Februar 1758. Hauptfest: S t .  A lto. Nebenfeste: die 
4  Quatempersonntage und der weiße Sonntag. Procession m it 4  Segen. —  
Vermögen: 1200 4 /.

31 Herz-Mariä-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am 3. September 1847, 
aggregirt am 30. September 1847.

4) Sebastiani-Bündniß (ein Gebets- Messen- und Leichenverein) ohne ober- 
hirtliche Genehmigung, besteht seit 1600, erneuet 1692 uud 1845.

Den Meßuerdienst versieht ein eigens angestellter Meßner, den Cantordienst 
ein eigens angestellter Organist. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. — Ver
mögen der Kirche: u) rent.: 10180 4 /. 20 5) nichtrent.: 32377 4 /.

D ie  L o re tto -C a p e lle  im  alten Gottesacker hat einen A lta r, auf dem 
nicht celebrirt w ird. Capelle im Krankenhaus, m it 1 a lt. port. und 8s-, ist bene- 
dicirt. — C a p e lle  in  U n te rze ite lbach  m it 1 u lt. p o rt., benedicirt; jährlich
4 gestiftete h l. Quatempermessen. — Capelle auf dem Calvarienberg m it 1 A l
tare, auf welchem nicht celebrirt w ird.

I I .  F ilia lk irch e : O b e rze ite lb a ch , an der München-Aichacher Landstraße gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1864. Presbyterium gothisch, Schiff 
m it Flachdecke. Geräumigkeit fü r die Filialisten zureichend. Baupslicht das 
S taatsärar. Spitzthurm m it 3 Glocken, gegossen von Ignaz  Böck 1844 und 
Joseph Schmidt 1874 in  Augsburg. Consecrirt am 16. October 1613. Pa
tron 11. V. N u rm . 3. a lt. port. 8s. Om. ohne Capelle. L . Orgel m it 6 Reg. 
G o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Festtagen, ausgenommen die Concurstage in  
der Pfarrkirche und Frohnleichnam m it folgendem Sonntage. —  S t i f t u n g e n :
5 Jahrtage ohne V ig il,  1 Jahrmesse. —  Den Nießner- und Cantordienst (ver
einigt) versieht ein eigens aufgestellter Meßner. — Vermögen der Kirche: 
u ) rent.: 837 4 /., 5 ) nichtrent. 2500 4 /. 37

I I I .  P fa rrv e rh iilt i liffe : Präs. Se. M .  der König. Fassion: Reinertrag: 1958 4 /. 
70 /H. W iddum: ein m it einer Mauer umgebener, nahezu 1 Tagw. umfas
sender Obstgarten. Pfarrhaus, ein Gebäude des ehem. Klosters, nach der S ä 
kularisation fü r seine jetzige Bestimmung umgewandelt, fü r den P farrer allein 
hinreichend; im  Erdgeschosse feucht, oben trocken. Baupflicht der S taa t. 2 H ilfs 
priester wohnen im  ehemaligen Herrenkloster. Beginn der Matrikelbücher: 
Taufbuch 1635, Trauungsbuch 1576, Sterbebuch 1692.

I n  der P farre i besteht ein Beneficium, das Nisl'sche, gestiftet am 3. M ärz 
1823 von M a ria  N is l,  B ierbrauerswittwe von Altomünster, confirm irt am 
27. Februar 1837. Erzb. freier Collation. Zahl der Obligatmessen wöchent
lich 4. D er Beneficiat muß an den Concurstagen im  Beichtstühle aushelfen. 
Einnahmen: 998 4 /. 63 Lasten: 52 47. 46 /^>., Reinertrag: 946 47. 17 /H. 
Grundbesitz: 1 Im  21 u 98 gm —  3 Tagw. 58 Dezim. Wiesen, 2 Im 57 u 
25 gm. —  7 Tagw. 55 Dezim. Waldung, 34 a 75 gm --- 1 Tagw. 2 Dezim. 
Garten. Durchschnittsbonität: 6— 7. Beneficialhaus sehr geräumig, gut ge
baut. Baupflicht der Pfründebesitzer.

IV . S chu locrlM tn ijse : 1 ^Schule und 1 Fortbildungsschule in  Altomünster, 2 Lehrer 
und 1 weltliche Lehrerin, 230 Werktags-, 75 Feiertags- und 18 Fortbildungs-
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schüler. I m  Magistratsgebäude wurde 1879 ein neues Schulzimmer eingerichtet. 
D ie  Kinder von Untcrzeitelbach, Happach, Rögersberg und Plixenried gehen in 
die Schule in Kleinberghofen, die von Uebelmannen und Rattenshofen nach 
Tödtenried, die von Obererlach nach Pipinsried.

V. K löster: 1) Kloster der B irg ittinerinnen; im Chore derselben 1 u lt. port. in 
Iran. U. LI. V . 88.

2) Franciscanerinnen von M a ria  S tern in  Augsburg, in  der Kinder
bewahranstalt und im  Krankenhause, in welch letzterem sie eine benedicirte Capelle 
m it 1 n it. po rt. und 8s. haben.

Mission wurde gehalten 1865 durch Redemptoristen:

Kleine Notizen. Altomünster, im  IX. Jah rh , in  der Form ä lternbure, im  XI. als 
ä lton inunK to r*) beurkundet, verdankt seine S tiftu n g  dem schottischen oder 
vielmehr irischen Glaubensboten A lto. Derselbe mag um das I .  730 nach 
Bayern gekommen sein, wo er sich einen.Urwald zwischen der I l m  und G lon 
zum Aufenthalte wählte. König P ip in , der wohl öfters in  dem nahen, nach 
ihm genannten Pipinsried verweilte,**) soll ihm diesen Wald geschenkt haben. 
Unter Bischof Joseph von Freising (7 4 7 — 764) zeichnet ein Einsiedler A lto  in  
einem Schankungsbriefe des David von Mammendorf, und zwar zum Zeichen 
seines Ansehens v o r allen gegenwärtigen Priestern: si ÜiAmum ä lto rnZ  roolnukn. 
(Lloioüolbooü, I. 2. X . 10.) W ir  halten m it Meichelbeck diesen Zeugen fü r 
den h l. A lto , den Gründer des Klosters Altomünster. A ls  der B au der 
Klosterkirche vollendet war (circa 750) weihte der hl. Bonifacius (si 755) dieselbe 
ein. Den Hingang des hl. AbteS A lto  setzt M ab illon  in  das I .  770. (äeta. 
8. 8. orsi. 8. L . 11. 218.) D ie  Urbarmachung des Waldlandes im  nord
westlichen Theile unserer Diöcese ist großentheils diesem Gottesmanne und 
seinen Gefährten, sowie dem von ihm gegründeten S tifte  zu danken.

D as Kloster Altomünster w ird zuerst genannt im  I .  817; es ist jenes 
w onuktsriura  ä lte n d n ro ,* * * )  welches m it mehreren andern bayerischen S tifte rn  
zu Geschenken an den fränkischen Königshof verpflichtet war. (Uort?, N onum . 
O orw . I I I .  224.) B a ld  nach dem Tode des hl. A lto  kam ein G ra f Namens 
Ontulns (althochd. Invo lt) in  den Besitz von Altomünster, der sich wohl nahe 
an dem O rte  eine B urg  erbaute. Dieser W elf ließ anfangs das Kloster in 
Verfall gerathen; erst in  Folge einer warnenden Vision wurde wieder ein 
Convent m it einem Abte Namens Rudolf hier versammelt. (I ln n c l - Oovvolü, 
L lo tr. 8uli8b. I I .  56.)

Während der stürmischen Einfälle der Ungarn im  X . Jah rh , fiel auch 
Altomünster der Zerstörung anheim. Um das I .  1000 versetzte ein Welfe 
die Mönche des Klosters Ammergau hieher; doch als 2 W ittwen dieses 
Geschlechtes, Jd a  und Irm engard , sich Altomünster zum Aufenthalte und zur 
Grabstätte ausersahen, wurden durch W elf I I I .  um 1047 die Nonnen des 
Klosters A ltd o rf, später Weingarten, unter ihrer Abtissin H iltrude an diesen 
O r t  verpflanzt, wogegen die Söhne des hl. A lto  nach A ltdorf übersiedelten. 
S o  kam das S t i f t  Altomünster in  den Besitz der Frauen vom Orden des 
h l. Benedict, welche über 4 Jahrhunderte hier verweilten. (Oberb. Arch. X X . 4 .)

I n  dieser Zeit gedieh das S t i f t ,  in  welches Jungfrauen aus den höchsten

* )  Bei Försiemann I I .  49. V g l. I l is t .  Onolt'. in  ks rtr:, llo n u m . Oorm. X X I .  460.
«*) Die Kirche zu Pipinsried hat »och heute das Patrocinium des hl. Dionysius, des besonderen 

Schutzheiligen der fränkischen Könige.
W ohl richtiger ^ .It in ln rro  — Burg des Alto. Im  nahen Walde beim sogenannten Alto- 
brunnen sind jetzt noch Erdwällc sichtbar. M a n  nennt diese Waldgegend „die Schloßgräben."
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Geschlechtern eintraten, aus deren Zahl die Abtissin Euphemia G rä fin  von 
Andechs 1180 im  Rufe der Heiligkeit starb, zu bedeutendem Besitze, wie die 
noch vorhandenen Urbarien ausweisen. Namentlich im Leuckenthale in  T iro l 
besaß es namhafte Güter. Aber eben dieser Wohlstand mag das innere Leben 
des Klosters gefährdet haben; im  X V . Jah rh , gerieth es in  gänzlichen Verfall. 
D ie  Gebäude glichen Ruinen, die Nonnen traten aus, der Gottesdienst hatte 
aufgehört, weltliche Administratoren verwalteten das Klostergut.

D a  nahm sich Herzog Georg der Reiche 1485 der Sache an und er
wirkte von Papst Innozenz V I I I .  am 11. Oetober des genannten Jahres die 
Erlaubniß die vernachlässigten Gebeine des hl. A lto anderswohin übertragen 
zu lassen, wohin eS ihm gut dünke. A lle in auf Betreiben des edlen Wolfgang 
von Sandizell aus dem Orden der hl. B r ig itta  gestattete der genannte Papst, 
am 28. J u l i  1487, daß Kirche und Kloster zu Altomünster wieder aufgebaut 
und m it 25 Mönchen und 60 Nonnen deS Brigittinerordens besetzt werde. 
(H on. Uoie. X . 353.) Aus dem S tifte  M a ria  Maihingen bei Nördlingen 
wurden vorläufig 15 Frauen, 5 Priester und 3 Laienbrüder dieses Ordens nach 
Altomünster berufen. Am 31. M ärz 1488 verlieh derselbe Papst allen Jenen, 
welche zum neuen von Wolfgang Sandizeller geleiteten Klvsterbau Beiträge 
leisten würden, einen Ablaß und beauftragte zugleich den Bischof S ix tus  von 
Freising, den genannten Brigittinenmönch in alle Besitzungen unv Einkünfte 
des bisherigen Klosters Altomünster einzuweisen. (O rig in a l auf Pergament 
im erzb. O rd. Arch.Hch

Wolfgang Sandizeller blieb auch nach vollendetem Baue des Klosters Ver
weser desselben; er starb reich an Verdiensten im  I .  1525; der Jesuit Räder 
nahm dessen Lebensbeschreibung und B ildn iß  in seine Havarier suuotu auf. 
(Vom . I I I .  202.)

Leider mußte er noch Zeuge von traurigen Vorgängen sein. D er B rig ittine r- 
m'önch Oecolampadius ließ sich durch Luthers neue Lehre zum A u s tr itt aus dem 
Kloster verleiten und 10 Ordensbrüder nebst einer Nonne folgten seinem B e i
spiele. Allein wie zum Ersätze kam aus M a ria  Maihingen durch den Bauern
krieg vertrieben im  I .  1525 der bessere The il der dortigen Klosterbewohuer 
nach Altomünster, um daselbst ein Asyl und eine Heimstätte zu suchen, die auch 
vom Tochterkloster dankbar gewährt wurde.

Am 30. Oetober 1553 gestattete der päpstliche Legat Sebastian PithinuS, 
Erzbischof von S ipvn to , damals zu Augsburg weilend, dem Generalbeichtiger 
und dem Convente der B rig ittin e r zu Altomünster, daß wegen des herrschenden 
Priestermangels die Seelsorge im Markte Altomünster und überhaupt bei den 
Unterthanen des Klosters innerhalb der Grenzen desselben einschließlich der 
F ilia le  in  „Siedelbach" durch Ordenspriester versehen werden dürfe .'^ '() (Abschr. 
im  erzb. O rd. Arch.) Früher hatten die Pastoration des Ortes immer W elt- 
priester besorgt; der erste bekannte Pfarrer, iVoru. jüolmnus eis V itonurunstor 
t r i t t  am 17. J u n i 1253 bei einer Verhandlung auf. (Oberb. Arch. X X . 9 .)

Während des Schwedenkrieges (1632) mußte sich der ganze Convent zu

*) Das Breve ist ausgefertigt durch Io . Orotboiüsusis, was iu dem Abdrucke der Hon. 
Voio. X  358 nicht erwähnt ist.

**) Xllno 1525 (Ivpulsis Uratridus et Lororidus ex Ilariue LlrrzRinAvii por Laevivutvs 
rnstioos st bine incls per Oorunrniarn Arassantes Ilavretieos Rruior pars ex iss 8o 
in Ilonasteriniu Xltonis Illuster eontulit et ns^Inm ibulem et iloinieiliuiu aprrck 
Viliam guaesivit. (Ord. Arch.)

***) Papst Julius II . hatte nur I. Oct. 1504 die Pfarrei Altomünster mit den Filialen Zeidel- 
bach und Ruperstchrch nebst einem Neneficium der Wochcumesse genannt, dem Brigittiucn- 
kloster iucorporirt. (Ord. Arch.)
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Altomünster m it allen werthvollen Habseligkeiten nach München flüchten; der 
M arkt wurde von den Feinden angezündet. Das S t i f t  e rlitt in  diesem Kriege 
überaus großen Schaden, da nicht weniger als 78 ihm gehörige Höfe und 
Häuser in verschiedenen Gegenden Bayerns in  Asche sanken. (A . a. O . X X I .  200.)

Eine besondere Auszeichnung wurde hiesigem Kloster im I .  1092 zu Theil. 
I n  diesem Jahre erwirkte nämlich Churfürst M ax Emmanuel die Erlaubniß, 
daß 2 Priester aus dem Brigittinenkloster Altomünster zu Nom das Haus 
der hl. B rig itta  auf der Piazza Farnese beziehen und in  der dazu gehörigen 
Kirche die nöthigen Functionen versehen durften. Später wurde ihnen auch 
noch ein Laienbruder an die Seite gegeben. D ie  ersten bayerischen B rig ittine r, 
welche zum bleibenden Aufenthalte nach Rom gingen, waren d ie ? . i ' .  Karl 
Schmidhamer und Benedict Schraivogl. Diese römische F ilia le des S tiftes  
Altomünster bestand über 100 Jah re , bis 1708, wo der letzte Superior 
0 . M atthäus Ludwig, Agent fast aller deutschen Bisthümer, durch die Franzosen 
vertrieben in  die Heimath zurückkehrte. (Acten d. erzb. O rd .)

Unter dem P rio r und Generalbeichtiger Jakob Scheck wurde im I .  1729 
das Mönchskloster zu Altomünster neu hergestellt, das noch jetzt stehende 
3 Stockwerk hohe Gebäude an der Südseite der Kirche. I m  I .  1703 erfolgte 
die Grundsteinlegung zu einem Neubau des Gotteshauses; Baumeister war 
Johann Fischer aus München. D er alte Grundplan m it 2 Emporen, m it 
Choraltar übereinander fü r die 2 Convente und m it der Unterkirche fü r das 
Volk wurde im  Wesentlichen beibehalten; nur war jetzt dem Ganzen der nichts
sagende Zopfstyl aufgeprägt. D as Gebäude des Frauenklosters erfuhr nur 
eine theilweise Umgestaltung.

D ie  Wirksamkeit der Brig ittiner-N onneu war naturgemäß von stiller Ver
borgenheit umwoben. Gleichwohl aber beweisen eine Menge von Künstarbeitcn 
jetzt noch, daß sie außer ihrer ersten Beschäftigung m it Gebet, Betrachtung und 
Psalmengesang auch das Abschreiben von Büchern, das M alen von M iniaturen, 
das Sticken und Weben m it hoher Vollkommenheit geübt haben.

A ls  im Jahre 1803 die Aufhebung der Klöster sich vollzog, schien auch 
Altomünster als solches dem Untergange geweiht. Das Mönchskloster m it 
9 Ordenspriestern und 4 Brüdern verfiel der Auflösung; doch dem Convente 
der Frauen (aus 26 Chorfrauen und 10 Laienschwestern bestehend) wurde ge
stattet in  ihrem Gebäude zu bleiben, und ihre klösterlichen Uebungen fortzusetzen.

Am 1. Februar 1841 gab König Ludwig I. die Bew illigung, daß der 
Orden der B rig ittiuerinen zu Altomünster als rein contemplativer Orden fo rt
bestehen, beziehungsweise neue Novizinen aufnehmen dürfe. Domdechant von 
O e ttl vollzog als Delegat S r .  erzb. Excellenz am 18. M ärz 1842 die Restau
ration des Klosters m it einem feierlichen Gottesdienste Wiederherstellung der 
Clausur und Einkleidung von 10 Novizinen. (Schematismus 1843, S . 143.)

Altomünster wurde im I .  1800 als selbstständige P farre i constituirt; Magnus 
Ignaz Nerb, B rig ittiner-O rdens, erscheint als erster wirklicher P farrer daselbst.

An werthvollen Paramenten besitzt die Pfarrkirche nur mehr eine prächtig 
gestickte rothe Casula, Geschenk Herzog W ilhelms IV . und seiner Gemahlin 
M a ria  Jakoba aus Anlaß ihres Besuches am 20. J u n i 1530.

Desto reicher ist das Kloster an Kostbarkeiten verschiedener A rt. Es findet 
sich hier: D as Haupt des hl. A lto  in  S ilbe r gefaßt; aus dem hl. Cranium 
Wird am S t.  Altoseste Wein zu trinken gereicht. D as Messer des H eiligen^); 
das zierliche S ilberheft ist eine Arbeit des Brigittinermönchs P ius Gensler

I  S t. A lto 's Kelch, über den, einst (Christus erschien nnd den Heiligen segnete (dargestellt in 
einer alten Scn lp tnr zn Leutstetten^ ging bei der Säcnlarisation zu Verlnrst.
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vom I .  1700. Reisestab und Trinkschale der h l. B r ig it ta ; letztere m it 
mehreren Inschriften. E in  romanisches Crucifix von Holz und ans gleicher 
Periode eine Statue des hl. A lto , nebst mehreren Sculpturen der gothischen 
Z e it; auch 3 Flügelaltärchen des X V I. Jahrh .

Von Büchern sind u. a. noch zurückgeblieben 4 Pergament-Codices (einer 
in  Plattdeutsch geschrieben), enthaltend die Offenbarungen und Regeln der hl. B r i 
g itta , Gebete und Legenden des Ordens und das Ottioium  N ariunnm  m it 
reichen In it ia le n  und M in ia turen geschmückt.

D er M a rk t  A lto m ü n s te r ,  im  Urbar des Klosters aus dem X I l l .  Jahrh , 
noch v illa  genannt, t r it t  als solcher erst im  X IV .  Jah rh , hervor. I m  
I .  1346 w ird  ein Kaufbrief bestätigt „m it  der purger ze Altenmvenster 
insigel." (Oberbayer. Archiv X X .  14.) Herzog Stephan von Bayern verleiht 
der Frau Abtissin Elisabeth das Vorkaufsrecht „zu Altenmunster in  dem M arg t 
und ausserhalb desselbs M a rg ts " durch Urkunde aus München vom Suntag 
nach dem Oesterlichen tag 1379. Herzog Ludwig der Gebartete verlegte auf 
B itten  der Abtissin B rig itta  1429 den Jahrm arkt, der früher am S t.  A lto 
feste zu Altomünster gehalten wurde, auf den Tag der hl. Margaretha. (V lon. 
Low . X . 343, 346.) M i t  Bezug auf diese und andere Freiheitsbricfe bemerkt 
Wening: „E s  hat der Marck, weil kein Landstraß durchgehet, wenig Gewerb, 
jedoch von denen Hertzogen in  B ayrn  stattliche L r iv ilo Z ia , dann wiewol deren 
schriftliche Urkundt im Schwedischen Unwesen bey Verwüstung dises O rths 
verlohren gangen, seynd doch solche Freiheiten in  Abschlifft, so v il damahls bey 
dem Churfürst!. V ro lnv  findig w arn , widerumb auffgericht vnd Anno 1641 
von Churfürst M a x im ilian  . . . abermals bestättigt worden. . . . (VopoAi-a^üia 
Lava riao  I .  63.) I m  M itte la lte r war der M arkt Altomünster gänzlich 
Eigenthum des dortigen Klosters. D ie  „ I u r a  tüuäaria  U onasto rii L . X ito n is "  
enthalten u. a. die Sätze: „ I te m , wer in  dem Margk zymmern w i l ,  der sol 
uns darumb pitten und suns zvor hnnern, was er zymmern w il ,  oder wo
hin. . . . I te m  es ist auch zu wissen, alles daz G rün t und Podem t r if t ,  das 
in  dem M arg t gelegen ist, das ist Lehen von Aptassin." (N on . Lo io . X ., 
371. 372).

Ueber Altomünster vgl. Deutinger's ält. M a tr. M .  73, 269, 380 , 489, 
683; Iloss, Vlonum. Ouoiü p. 3 —8, 11; Niedermayer, Mönchthum in B a iu - 
varien 1859, S . 78— 80; Lunä-Oovvolci, N o lrop . Lalwdurg'ons. I I .  54 bis 
5 9 ; N on. Loio. X . 323— 372 ; Pastoralblatt der Erzdiöcese M ünchen-Frei
sing 1860. S . 194. Jahrg . 1865. S .  185 ff ;  Wening, topoKr. Lavariao  I. 
62 m it 2 Abb. E rtl. Churbayer. A tlas I I .  133 m it Abb. von Nettelbla, Nach
richt von einigen Klöstern der hl. B irg itta  1764 S . 87. ff. (GauderShofer) 
Gesch. des Birgittenklosters Altomünster 1830; la o . Loüoolc, N a r ia -X I to -  
m ün8tsr, 8. tompirciu ot M o ra to r iu m  8. ^ Iton i8 , Vrw iuAao 1730; Oberb. 
Arch. X X . 3 ff. X X I .  194 ff. X X V . 470. X X X V I I I .  165 ff.; Lo ri, Lech
ra in  S . 78, 87, 88. Ueber die v ita  8. X ltonw  siehe Potthast, I i it i l.  Irwto- 
rioa p. 594.

Obe rz e i te lb ach ,  2 iä a lp a o li,* ) w ird schon unter Bischof Arbeo genannt, 
indem zu dessen Zeiten (764— 784) ein gewisser Helzuni sein dortiges Eigen
thum dem Dome der hl. M a ria  zu Freising übergibt. (M oioüolboolr, b ist. 
Vriging'. I.  2. X . 31.)

Am 6. Februar 1430 gibt J ö r ig  Ewsenhofer von Oetteltzhausen fü r einen 
im  Kloster Jndersdorf zu haltenden Jahrtag sein eigen G ütlein zu Obern-Zeudel-

H Vach mit Bieueuwirthschaft. (Freudensprung.)
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pach in  Aicher Gericht, das jetzund baut Hanns Täber als Fundation. (Oberb. 
Arch. X X IV . 221.)

D er W eiler R u p e rts k irc h , jetzt ohne Gotteshaus, ist im  I .  815 als 
Ilro ä p s rü tss  Oovlssiu documentirt. (^IsiedelbeLÜ, Iiis t. V ris inA . I. 2. X . 321.)

Diese einstige S t. Johanneskirche wurde häufig auch S t. Rupert genannt 
und hatte wohl das doppelte Patrocinium 8. .lob. Hupt. und 8. k u p o rti. 
S ie  scheint uns von Schülern des h l. RupertuS in Erinnerung an die Missions
thätigkeit desselben erbaut worden zu sein.
Von den Mönchen des Klosters Altomünster machten sich literarisch bekannt: Hörmann

Sim on, m it dem Beinamen Lnvn rus , P rio r seines Stiftes 4  1701. Derselbe schrieb Revolutionen 
eoelsstss Lsrnpluone L ln tr is  8. R rip lttn e  ö lonne ltii 1680 to i. Ferner Jacob Scheckh, gleich
falls P r io r und Gencrnlbeichtigcr, 4 1700, dessen schon wiederholt Erwähnung geschah.

Ans Altomünster stammte der berühmte Jesnit M atth ias Faber, geboren daselbst als der 
Sohn des Bierbrauers Jakob Faber am 21. Februar 1087 (»ach andern Quellen 1080), der Ver
fasser des hervorragenden Werkes: Ooneionum Opus tr ipn rk itu m  (sei. p rins . InAolst. 1631),
das keinem Priester unbekannt ist. M atth ias Faber starb zu Tyrnau in Ungarn im A p ril 1603.

Hier war auch geboren Gabriel Küpferle, Stiftsdechant zu A ltötting und Probst zu S traubing 
(st 1678.) Derselbe schrieb n. a. eine Historie Unser Lieben Frauen zu Altötting. München 1661.

2. Arnbach.
(Siehe Band I- S . 250 der statistischen Beschreibung der Erzdiöcese.)

3- Hirtelbach.
Pfarre i m it 500 Seelen in  106 Häusern.

Hirielbach, D., Pf.-K., P f.-S ., 4
220 S . 31 H. —  K il. 

Hörgenbach, W . . . 30 „ 4 „ 1 „

Niedhof mitNeustrcnth, W. 11 S . 2 H. 3 K il. 
Eisenhofen, D., Flk., 4 . 100 „ 48 „ 2 „

Hof, D., Schule . . . 86 „ 18 „ 1 „

A n m e rk u n g e n : 1) Umfang der P farre i 7— 8 Kilometer.
2) Wege schlecht, beschwerlich.
3> Die Ortschaften der P farrei gehören in  das Bezirksamt Dachau und in die politischen Ge

meinden Hirtelbach, Eisenhofen und Eichhofen.

I. P farrsch: H ir te lb a c h , auf einer Anhöhe an der G lonn gelegen. Nächste 
Bahnstation Röhrmoos, 6 Kilometer entfernt. Post Altomünster, woher der 
Postbote kommt.

Psan lürche: Erbaut durch den Fürstbischof Joh . Franz Ecker von Freising 
um das I .  1715 ;^) restaurirt 1864. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht die Kirche. Sattelthurm  m it 3 Glocken, gegossen 1858 von Franz 
Pascolini in  Ingolstadt. ConsecrationSdatum 18. October 1716. Patrocinium 
am Feste des hl. Valentin (7 . Januar). 3 olt. üx. 8s. k .  Om. bei der

I  I n  einem Fenster des Presbyteriums befand sich früher das Wappen des Bischofs Franz 
Johann von Freising nebst S t. Johannes und Franziskus in  G las gemalt m it der I n 
schrift: Ovis, ns 8sren. Dom. 1»om. ,tonnn. Rrnneineus Rpissopus Rrising-onn. 8ner.
Rom. Im per. R rinssps 1716. M an  sieht hier auch die Grabdenkmäler der P farrherrn: 
M a rtin  Lechner 4 1669, Caspar Mösserer 4 1711, Leonhard Reichart 4 1701, Anton Braun 
4 1797, Joseph Menzinger 4  1821.

Westermayer: Diöcesan-Veschreibmig. I t l, 10
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Pfarrkirche ohne Capelle. O rgel m it 8 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an Sonn
tagen im  Wechsel m it der F ilia le  Eisenhofen, an den Frauenfesten, ausgenommen 
M a riä  Lichtmeß, in Eisenhofen; daselbst auch Pfarrgottesdienst am Neujahrstag, 
Oster- und Pfingstmontag, Christi H immelfahrt, Allerseelentag, sowie die Cere
monien am Charfreitag. Conenrö am Feste des hl. Valentin und der hl. Anna. 
Ewige Anbetung am 9. Januar. Sept.-Ablässe am Patrocinium, M a riä  Licht
meß und Allerheiligen. P riv ileg ium : K ra ft Breve von Papst PiuS V I. ckä. 
16. M ärz 1799, publicirt Freising 15. Januar 1800, fü r ewige Zeiten voll
kommener Ablaß am Tage des hl. Apostel M a tth ias , M atthäus, Philippus 
und Jakobus. Aushilfe ist zu leisten am Aschermittwoch, Portiuncula und 
Rosenkranzfeste in  Jndersdorf, am Namen-Jesufeste und M a riä  Namen in  
Westerholzhausen. Außerordentliche Andachten: Oelberg, Kreuzwege, Rosen
kränze. B ittgang der Pfarrgemeinde am 1. M a i nach Eisenhofen, geistliche 
Begleitung fre iw illig . —  S t i f t u n g e n :  4  Jahrtage m it V ig il und Requiem, 
34 Jahrtage ohne V ig il, 51 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a ft der HI. M u tte r Anna, oberhirtlich errichtet am 18. August 
1727; Ablässe vom 7. Februar 1727. Hauptfest: S t .  Annafest; am Dienstag 
darauf V ig il,  Seelenamt und Libera; jeden Quatemper Seelenamt. 3 Convent
tage m it Amt und Predigt. —  Bruderschaft ohne Vermögen.

Meßner ein Gütler des O rtes , Cantor der Lehrer von Hof. Eigenes 
Meßnerhaus besteht nicht. —  Vermögen der Kirche: u ) reut.: 15308 47. 
b ) nichtrent.: 24731 47.

I I .  F ilia lk irch e : E ise n h o fe n , an der München-Aichacher Landstraße in  schöner Lage. 
Erbauungsjahr 1101; restaurirt 1865. S th l romanisch. Geräumigkeitzureichend. 
Baupflicht die Kirche. Satte lthurm  m it 3 Glocken: u) D ie  große: „LK ud itus  
üu lim K ö i' in Augsburg goß mich 1820." 6) D ie  kleine Glocke: „ IV . IIub inK or 
in  München goß mich 1842." Consecrirt. Patron der hl. Alban (21. J u n i) . 
3 u lt. tix . 88. 6na. Neue Orgel m it 6 Reg. S o n n ta g s g o tte s d ie n s t im 
Wechsel m it der Pfarrkirche; über die Feste s. oben bei Pfarrkirche. Sept.-Ablässe 
an M a riä  Verkündigung und Empfängniß. —  S t i f tu n g e n :  6 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem, 19 Jahrtage ohne V ig il,  14 Jahrmessen. —  Meßner ein 
G ütler, Cantor der Lehrer von Hof. -  Vermögen der Kirche: u) rent.: 10530 47. 
1i) nichtrent.: 14334 47.

I I I .  P fa rrve rhä ltiiijse : I4b . oollat. Fassion: Einnahmen: 3283 47 42 ^ . ,  Lasten: 
247 4 7  14 /H., Reinertrag: 3026 47  28 Onuscapital gegenwärtig noch 
1159 47  75 /H. m it jährlich 111 4 7  43 bis 1895 zu tilgen. W iddum: 
22 üu 15 u 41 qm —  65 Tagw. 2 Dezim. Aecker; 5 llu  91 u 85 hin — 
17 Tagw. 37 Dezim. Wiesen; 7 Im  9 u 39 Hw — 20 Tagw. 82 Dezim. 
Holz, 1 Im 74 n 45 hin ^  5 Tagw. 12 Dezim. Hofraum und Garten. 
B on itä t: 10. P farrhaus: Erbauungszeit unbekannt, geräumig, passend, zu 
ebener Erde sehr feucht. Oekonomiegebäude in  gutem Zustande. Baupflicht bei beiden 
der Pfründebesitzer. Hilfspriester nicht da. D ie  Matrikelbücher beginnen 1640.

IV . S chu lve rlM tn ifle : I m  Pfarrbezirke 1 Schule im  W eiler Hof als dem M itte l
punkt des Sprengels. 1 Lehrer, 67 Werktags-, 27 Feiertagsschüler. Schul
haus erbaut 1862.

K le ine Notizen. H ir te lb a c h , m it seinem ursprünglichen Namen nicht sicher be
kannt, soll nach der Ansicht des verdienten Forschers G f. Hundt herzuleiten 
sein von einem gewissen N roackilo*), der bei einer Schankung zu Röhrmoos

*) Die älteste Wortform wäre demnach Rromlilinpnll - Bach des Hroadilo. Man sehe über
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um das I .  795 als Zeuge erscheint. (L lL io lm Ibeek, Inst. X ris in x , I. 2. 
X . 205.)

Historisch beglaubigt t r it t  der Ortsname erst m it Uminrieü clg X u rlo idne ii 
um das I .  1180 auf. (N on. Lo io . V I I I .  411.) D as Edelgeschlecht dieses 
Namens hauste wohl auf der nun abgegangenen südlich des Dorfes gelegenen 
B u rg  auf dem Bibereckerberg. W ie lange dasselbe blühte, läßt sich nicht sicher 
nachweisen. I m  X IV . Jahrh , w ird uns Rapoto der Aeusenhofer, zu Egen
hofen seßhaft, als Gutsherr von Hirtelbach genannt (1 3 8 0 ); später erscheint 
Hirtelbach als Hofmark im  Besitze der Püchler zu Arget, dann der Edlen von 
Kammer zu Jetzendorf, während einzelne Höfe dortselbst in  das Eigenthum des 
Klosters Jndersdorf übergingen. I m  I .  1507 verkauft Hanns von Kammer fü r 
sich und seine Geschwister sammt Rudolf von Haslang als M itvormünder das 
D o rf Hirtelbach an den berühmten Dietrich von Plieningen zu Eisenhofen. 
(G ra f Hundt, Stammenbuch, I. 245.)

D er erste uns bekannte P farrer von Hirtelbach war Herr HannS K ling, 
als solcher im  I .  1455 beurkundet. Derselbe besaß auch das Dichtl'sche Bene- 
ficium in  München, unter dessen S tifte rn  er 1465 aufgeführt ist. Seine an
sehnlichen Besitzungen zu München wendete er dieser Pfründe zu und starb im 
I .  1478. (Geiß, Gesch. der Stadtpfarrei S t.  Peter S . 193— 195).

I m  I .  1.538 erlangte der bayer. Kanzler Leonhard von Eck zu Eisenhofen 
von Papst Clemens V II. das Patronatsrecht auf die P farre i Hirtelbach fü r sich, 
seine Erben und Gutsnachfolger zu Eisenhofen. (Deutinger, ält. M a tr. §. 483 
in  Anm .) A ls  V e it Adam von Gebeeck auf Arnbach, der vom I .  1612 bis 
1618 selbst P farrer von Hirtelbach gewesen war, zum bischöflichen S tuh le  von 
Freising aufstieg, erkaufte er von den Furtenbachern 1622 die Hofmark Eisen
hofen fü r sein B is thum , in  Folge dessen auch das fug jm tro im tns auf die 
Pfarreien Hirtelbach, Kleinberghofen und Walkertshofen an die Bischöfe von 
Freising gedieh. (A . a. O . §. 673.) Dieser Bischof hielt sich, wie auch mancher 
seiner Nachfolger gerne im  Schlosse Eisenhofen auf. Bischof Johannes Fran- 
ciscus erbaute die Pfarrkirche zu Hirtelbach um das I .  1715 von Grund aus 
neu, deßgleichen das Schloß zu Eisenhofen, das von den Schweden zerstört w or
den war. D as Besetznngsrecht dieser P farre i wurde nach der Errichtung des 
Erzbisthums München-Freising als landesherrlich in  Anspruch genommen „w e il 
es bis zum I .  1622 an dem Gutsbesitze haftete"; seit dem I .  1853 trat 
wieder das freie CollationSrecht des O rd inarius in  Kraft.

Ueber Hirtelbach ist zu vg l.: Deutinger's ält. M a tr., 266, 386, 483, 
683.: Oberb. Arch. X V . 242— 244., X X V . 476; Dachauer Amperbote 1880 
X . 68; Apians Topographie S . 133.

E ise n h o fe n , us inüusun*), w ird im  I .  802 von den Priestern Wenilo 
und Helmker zum Dome in Freising geschenkt. (LlLioüellmLÜ üist. V risinA . 
I .  2 X. 119).

D er genannte Presbyter Wenilo gibt im  I .  837 das Lehen zu Xmn- 
ünlnn, welches er vom Bischof zu Freising als seine eigene Schankung zeitweilig 
übernommen hatte, in  die Hände des Bischofs Erchambert zurück. ( I- . o. X . 601).

I n  die B u rg  Glaneck nächst Eisenhofen wurde 1103 das Kloster der 
Benedictiner, bis dahin zu Fischbachau befindlich, auf kurze Zeit verlegt und er
hielt das S t i f t  den Namen der nächstgelegenen Ortschaft Usenhofen. (Oberb. 
Arch. V I. 268.)

diese Behauptung Hnndt's den „AmperLoten" 1880, X. 68. Es könnte aber auch der Flnß- 
naine llrkolin ;n Grunde liegen. Vgl. Förstemann II. S. 1519.
Wohl bei den Häusern der Housi.

10*
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Die hier im I .  1104 erbaute denkwürdige Kirche Petersberg gehört zur 
Pfarrei Walkertshofen und wird die Beschreibung dieser eingehender besprochen 
werden.
Dietrich von Plieningen*), m it seiner Gemahlin Anna 1510 in's BruderschaftsLuch zn 

Jndersdorf eingetragen, 1506 durch Kauf in  den Besitz von Eisenhofen gelangt, war einer der 
bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit. Längere Zeit am bayerischen Hofe bedicnstet gab er verschiedene 
Uebersetznngen n. a. Werke heraus. M it  Reuchtin stand er im  Briefwechsel. E r starb um das 
I .  1520.

Neben Dietrich von Plieningen ragt unter den Besitzern von Eisenhofen besonders Leonhard 
von Eck hervor, geboren zu Kelheim 1480, gestorben ;n München am 17. M ärz 1050. Im  I .  1519 
bayerischer Kanzler geworden, war er hauptsächlich bestrebt, von Bayern den Bauernkrieg und den 
Protestantismus fernzuhalten, was ihm auch gelang. W ilhelm IV .  pflegte zu sagen, ohne Eck 
wäre ihm das Leben bitter.

4. Jndersdorf.
Organisirte Pfarrei mit 1484 Seelen in 249 Häusern.

Kloster Jndersdorf, D., P f.-K. P f.-S ., Schule, ^  
388 S . 40 H. — K il. 

Aldersbach, D., Flk. . . 51 „ 7 „ 3 „
Engelbrechtsmühle, E. . 11 „  1 „ 2,§ „

G lonn, D., Flk., -1 . . 237 „ 44 „  2 „
Häusern, E ........................ 15 „ 1 „ 3,^ „

Jn d e rs d o rf, D ., Flk., ^  . 450 „ 92 „ 1 „
Karpfhofen, D . * *  ***)) . . 129 „ 30 „ —  „

Obermoosmühle, E. . . 12 S . 2 H. 2,, K il.
G ttm a rs h a rt, D., Flk. - 73 „ 12 „ 3 „

Siechhänsern, z. H .*H - 33 „ 8 „ -  „
Straßdach, D „  Flk. . - 36 „ 7 „ 2 „  „

Untermoosmühle, E. . - 8 „ ^ „ -1,5 „
Wildmoos, E. . . 11 1 „ 3 „
Wöhr, W ..................... - 30 „ 3 „ 2 „  „

A n m e r k u n g e n :  1) Die Ortschaften bei Dentinger „Oetz" und „Waffcnschmid" werden nicht 
mehr aufgeführt.

2) I m  Pfarrbezirke befinden sich einige Protestanten, znm Vicariate Kemoden zugehörig.
3) Umfang der P farre i 19 Kilometer.
4) Wege meist gut.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in  das Bezirksamt Dachau und in  die politischen Ge

meinden Jndersdorf, Glonn, Frauenhofen, Ried und Westerholzhausen.
6) Am 4. Januar 1877 wurden die Ortschaften Karpfhofen und Ober- und Untermoosmühle 

aus der Pfarre i Niederroth, und am 20. J u n i 1880 die Einöde Engelbrechtsmühle ans der 
P farre i Vierkirchen hieher eingepfarrt.

I. Pfarrsch: Kloster Jndersdorf, an der Glonn ziemlich tief gelegen. Nächste 
Bahnstation Röhrmoos, 5,  ̂ Kilometer entfernt. Post Jndersdorf (Filialdorf).

P farrkirche:^) Ursprünglich erbaut um 1127. Restaurirt durch Probst 
Gelasius 1755. Baustyl ursprünglich romanisch, jetzt Rococo. Geräumigkeit 
zureichend. Baupflicht der Staat. 2 Spitzthürine mit 6 Glocken. Inschriften: 

' 1) Frauenglocke: „tluao Domini LI6000DH. 0 rox Zloiiao Okristo veni 
oum xao6. 0  cku ImoliAölopcko losams junokckran Flaria ied saZ ckir äanok 
ckir — DIooliöllkIanA iost rusk äen lomckiZon ieü k!a^ ckis toten, ssot Ksb 
mnistsr Uaulssen cken ebigen Ion. 1Ü8. Naria. ckoiranes." 2) Vormeß-

*) T rug diesen Namen wohl von Plieningen bei S tu ttga rt.
* * )  Ganz nahe beim Pfarrsitze gelegen.

***) Vor dem Hochaltare im Presbyterium befindet sich eine G ru ft, deren Schlußstein die Auf
schrift trägt: I l io  v6gnio8cit O tto IV . Oomss äs VLIttsIsxmed Xunäntov oum osx a liis  
Ulnstrnssiwns suno Inm ilias . sUapickein Iiuno novum  p 0 8 n it 06 ln8iu8 IN-asposituo 
1757.) Diese sechs Wittelsbacher sind: O t t o  I I I . ,  Vater des S tifte rs. R i c h a r d a ,  dessen 
Gemahlin. F r i e d r i c h ,  dritter Sohn des S tifters, hier Mönch, P 1195. O t t o  V I .  ju n io r ,  
jüngster Sohn des Stifters, P 1189. Dessen Gemahlin B e n e d i c t a ,  G räfin  von Donau
wörth, P 1185. O t t o  V I I .  der Kaisermörder und letzter P falzgraf v. Wittelsbach.
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glocke: „4 v n o  D o m in i NOOOOOVII. 0  rox A loriae Okristo voni oum 
puoe. in  äsn eron nn86r üauon. nm ister U nu ls." 3 ) Wandlungsglocke: 
„8 u b  Oolcmio Oraoposito . . . .  oampann üuoo üma sst U onnoüii N D O O O X I." 
D ie  3 übrigen Glocken ohne Zweifel auch von Meister P au ls , Inschriften 
schwer leserlich. —  Erste Consecration der Kirche vorgenommen 1128 durch 
Eonrad, Erzbischof von Salzburg. Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 
6 u lt. tix ., 2 u lt. port. 88. Ü. Om. bei der Kirche, ohne Capelle; G ru ft in  
der Kirche. S e it 1879 ist fü r das DistrictSkrankenhaus ein eigenes Om. m it 
Capelle (1 u lt. p o rt.)  angelegt. Orgel m it 22 Reg. P fa rrg v tte s d ie n s t an 
allen S onn- und Festtagen. Concurse am Aschermittwoch, Portiuncula und 
Rosenkranzfeste. Ewige Anbetung am 7. M ärz. Sept.-Ablässe am Feste Peter 
und Paul, M a riä  H immelfahrt und Kirchweihe. Aushilfe in der Nachbarschaft 
ist zu leisten: 1) in  Langenpettenbach am Feste des hl. Michael, 2 ) in  H irte l
bach am Feste des hl. Valentin (7. Januar) und am Feste der hl. M utte r 
Anna, 3 ) in  Westerholzhausen am Namen-Jesufeste und am Feste M a riä  
Namen. Außerordentliche Andachten: im  Advent Rorate nach Angabe; an den 
Fastensonntagen Nachmittags Kreuzweg m it darauffolgender Predigt, fre iw illig ; 
Maiandacht wöchentlich 4 m al, fre iw illig ; an den Monatsonntagen Rosenkranz, 
Predigt und theophorische Procession in  der Kirche. Am Tage nach Christi 
H immelfahrt B ittgang ex voto nach Ainhofen (P farre i Langenpettenbach) m it 
geistlicher Begleitung. Am Pfingstmontag B ittgang m it geistlicher Begleitung 
nach Straßbach, woselbst dann Pfarrgvttesdienst m it Am t und Predigt. —  
S t i f t u n g e n :  18 Jahrtage m it Requiem ohne V ig il,  104 Jahrmessen.

B ru d e rsch a fte n : 1) Rosenkranzbruderschaft (m it einer eigenen an der 
Pfarrkirche anliegenden Capelle m it 1 u lt. 6x.) eingeführt am 11. August 1630. 
Hauptfest: Rosenkranzfest. Nebcnfeste: die Frauenseste und je der 1. Sonntag 
im M onat m it Rosenkranz oder Vesper, Predigt und Procession. 4 Quatemper- 
gottesdienste fü r die verstorbenen M itglieder. —  Vermögen der Bruderschaft: 
13496 47. 57

2) Verein der christlichen M ü tte r, oberhirtlich errichtet am 27. November 
1874, aggregirt am 29. December 1874.

Den Meßnerdienst besorgt ein angestellter Meßner, den Cantordienst der 
Lehrer. Eigenes Meßnerhaus vorhanden. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 
3085 4 /. 70 uZ,., ü ) nichtrent.: 38614 4 /. 73 uZ>. S e it 1877 bestellt bei der 
Pfarrkirche eine Paramentenstiftung m it einem rent. Vermögen von 1900 47.

I I .  F ilia lk irch e n : 1) J n d e rs d o r f ,  an der Glonn gelegen. Erbauungsjahr un
bekannt. Restaurationsbedürftig. Renaissancestyl. Geräumigkeit fü r die F ilia l-  
gemeinde zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 3 Glocken, 
die größere gegossen 1840 von Wolfgang Hubinger in  München, die mittlere 
1762 von Ph ilipp  Abraham Brandmaier in Augsburg, die kleinere 1487 von 
Ulrich von Rosen. Oous. ckuü. Patron der hl. Bartholomäus. Patrocinium 
am Sonntag nach dem Feste. 3 u lt. tix . 88. Om. m it Capelle ohne A lta r. 
O rgel m it 8 Reg. P fa rrg o tte s d ie n s t am Sonntag nach S t. Sebastian und 
nach S t.  Bartholomäus, jedesmal Frühmesse und P farram t. Außerordentliche A n 
dachten: am Fronleichnamsfeste Nachmittags Predigt, während der Octave 
3 Processtonen, wie in  der Pfarrkirche, täglich Morgens und Abends Antlaß- 
andacht. —  S t i f t u n g e n :  20 Jahrtage m it Requiem ohne V ig il,  137 J a h r
messen.

B ru d e rs ch a f te n :  Jsidoribund der Bauern der P farrei und der Nachbar
schaft. Hauptfest: am Donnerstag nach Sexagesima, an welchem feierlicher 
Gottesdienst (vulg-o „Bauern jahrtag") stattfindet.
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Den Meßnerdienst versieht ein eigens bestellter Meßner, den Cantordienst 
der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: ») rent.: 20142 4 /. 86 /H., d ) nichtrent.: 
13399 4 /. 46 /H.

2) A lb e rsb ach , in  einem Thalkessel zwischen Jndersdorf, Westerholz
hausen und Hirtelbach gelegen. Erbaut unter Probst Jnuocenz Weiß (1728 
bis 1748). Restaurirt 1858. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Bau- 
pflicht die Filialgemeinde. T hu rm : ein Dachreiter m it 2 Glocken. Consecrirt 
1738. Patrocinium am 3. M a i. 1 u lt. t i x . —  S t i f t u n g e n :  5 Jahrmessen.
—  Meßner ein Ortsangehöriger. —  Vermögen der Kirche: » ) rent.: 1702 4 /. 
86 aA., d ) nichtrent.: 4707 4 /. 94 /,Z>.

3) G lo n n ,  an der G lonn und an der Straße von Jndersdorf nach 
Weichs gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Sehr restaurationsbedürftig. Re
naissancestyl. Geräumigkeit fü r die Filialgemeinde kaum zureichend. B au 
pflicht die Kirchenstiftung. Kuppclthurm m it 2 Glocken; » ) die größere: „M ich  
goß Wolfgang Hnbinger von München nono 1 826 ;" b ) die kleinere: „L u ll 
Oelssio ill'neitt>8itv INm» rrb 4 . L . L rn 8 t L louaelrii 1750." Oons. cknb. 
Patron der hl. Emmeram. 3 »1t. üx . 88. Oin. bei der Kirche, ohne Capelle.
—  S t i f t u n g e n :  8 Jahrtage m it Requiem ohne V ig il,  49 Jährmesscn. —  
Eigener Meßner da, der auch gewöhnlich die Cantordienste versieht. —  V er
mögen der Kirche: ») reut.: 6614 47. 30 /A., b ) nichtrent.: 4454 47.

4 ) O t t m a r s h a r t ,  etwas abseits der Straße von Jndersdorf nach A rn 
bach. D ie  frühere Kirche war um die M itte  des X V . Jahrh , erbaut, die 
jetzige unter Probst Jnnocenz Weiß (1728— 1748). Restaurirt 1875— 1878. 
Nenaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Filialgemeinde. Spitz
thurm, 1870 ncuerbaut, m it 2 Glocken. Consecrirt am 1. October 1738 von 
Weihbischof Johann Ferdinand. Patron der hl. M a u ritiu s . 1 »1t. üx. —  G e 
s t i f t e t :  3 Jahrtage m it Requiem ohne V ig i l,  1 Jahrmesse, außerdem noch
1 Schauer- und 1 Erntedankamt. —  Meßner und Cantor ein Ortsangehöriger.
—  Vermögen der Kirche: ») reut.: 2282 47. 86 /H., d) nichtrent.: 2941 47. 77 /H.

5 ) S t raßbach ,  abseits der Straße vom Kloster Jndersdorf nach Röhr- 
moos gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1652 und wiederholt zu 
Anfang des X V i i l .  Jahrh. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. B au 
pflicht die Kirchenstiftnng. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Consecrirt 1721 durch 
Weihbischof Johann Franz von Freising. Patron die hl. O ttilia . 3 »It. tix . 
P f a r r g o t t e s d ie n s t  am Sonntag nach dem Feste der h l. O tt i l ia  und am 
Pfingstmontag. Am Ostermontag Nachmittags Predigt und Rosenkranz. Am 
Pfingstmontag B ittgang der Pfarrgemeinde hieher. —  G e s t i f te t :  1 h l. Messe.
—  Meßner ein Ortsangehöriger, Cantor der Lehrer. —  Kirchenvermögen: 
») rent.: 2300 4 7 , b) nichtrent.: 3937 47. 57 /H.

I I I .  p fa r rv e r lM t li ifs r :  Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 3269 47. 
59 F?>., Lasten: 1412 47. 4 /^>., Reinertrag: 1857 4 7  55 Grundbesitz: 
» ) Pfarrhaus m it Garten 51 :> 79 <pm —  1 Tagw. 78 Dezim. b ) 60 » 
65 psin —  1 Tagw. 78 Dezim. Mooswiese, fü r deren Nutznießung jährlich
2 Jahrtage in  der Filialkirche Jndersdorf zu halten und an die dortige Kirche 
jährlich 5 47. 14 »A. als Snstentationsbeitrag zu entrichten sind. —  Pfarrhaus 
ein The il der früheren Klostergebäude. Erbauungsjahr unbekannt, geräumig, 
zu ebener Erde feucht, nicht sehr passend. Baupflicht das Staatsärar. S ta tus- 
gemäß 2 Hilfspriester, welche Wohnung im Pfarrhause haben; z. Z . 1 Stelle 
unbesetzt. D ie  Matrikelbücher beginnen 1603.

Bei der Pfarrkirche besteht das Kiening'sche Emeriten-Beneficium, gestiftet am 
15. J u l i  1873 von Nik. Kiening, P rivatier zu Kloster Jndersdorf, confirm irt am
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5. Januar 1875. Besetzungsrecht Se. Excellenz der Hochwürdigste Herr Erzbischof. 
Wöchentlich 4 Obligatmessen und je 1 Obligatmesse an den Quatemperfreitagen. 
Sonstige Verpflichtungen des Beneficiaten: Aushilfe im  Beichtstühle und bei 
Leichengottesdiensten und Theilnahme an den feierlichen Processionen. Einnahmen: 
1234 47. 29 ^ . ,  Lasten: 125 47. 74 ^>., Reinertrag: 1108 4 /. 55 ^>. Beneficial- 
haus (m it Wurzgarten) neuerbaut, im Erdgeschosse etwas feucht. Baupflicht 
der Pfründebesitzer. (V g l. Schematismus 1875 S . 226.)

IV . Schnlverhnltuisse: 1) Pfarrschule im  Kloster Jndersdorf m it 1 Lehrer und 
1 H ilfs lehrer, 191 Werktags- und 62 Feiertagsschülern. Neubau des Schul
hauses wäre sehr nothwendig.

2) Schule der Marienanstalt m it 2 Lehrern, 144 Werktagsschülern und 
15 Feiertagsschülerinnen. —  Aus fremden Pfarreien kommen keine Kinder in 
die Schule in Jndersdorf. D ie  Kinoer von Albersbach besuchen die Schule 
in  Westerholzhausen.

V. Klösterliche In s titu te : 1) Marienanstalt oder Rettungshaus fü r verwahrloste 
Kinder;

2 ) Districlskrankenhaus. I n  beiden Häusern befinden sich barmherzige 
Schwestern aus dein Mutterhause zu München; sie besitzen beiderseits eine 
Capelle, im  Krankenhaus auch m it 88. Oesters im  Jahre w ird in  den Capellen 
hl. Messe gehalten.

Kleine Notizen. J n d e rs d o r f ,  unciiLsclvrf/ch die Ortschaft existirte schon lange 
vor der Gründung des Klosters, denn im  X . Jah rh , vertauschte Bischof 
Abraham von Freising eine zehentberechtigte Kirche zu Undiesdorf m it mehreren 
Häusern und Grundstücken an einen Edelmann Erchanger. (G ra f Hundt, 
Urkk. des X . und X i.  Jahrh . X . 58.) Eine Strecke östlich von diesem Dorfe, 
jenseits der G lonn, wählte sich Pfalzgraf O tto  von Scheyern-Wittelsbach, der 
Vater Herzog O tto 's  I .  von Wittelsbach, den Bauplatz fü r jenes Kloster, dessen 
Errichtung ihm Papst Calixt l l .  (1120) auferlegt hatte zur Sühne fü r seine 
Mitwissenschaft um die von Kaiser Heinrich V. zu Rom verübten Unthaten. 
(Ilunä-Osvvolck, U strop . Lu lisd. l l l .  305.) Es sollte nach dem W illen des 
Fundators ein S t i f t  fü r regulirte Chorherrn aus dem Orden des hl. Augustinus 
werden. D er erste Propst Nupertus, aus dem Kloster Marbach in  Elsaß, wurde 
sammt seinen Mitcanonikern in  das neuerbaute allerdings erst hölzerne Ordens
haus eingeführt am Feste des h l. Augustin 1126. (Histor. Nachricht vom 
Kloster Uendersdorf 1762, S . 9.)

I m  I .  1128 weihte Erzbischof Konrad von Salzburg die Klosterkirche zu 
Ehren der seligsten Jungfrau  und der hh. Apostel Petrus und Paulus ein. 
D ie  Regierung des 5. Propstes, Heinrich I. (1166— 85) ist durch zwei E r
eignisse besonders bemerkenswerth. Unter ihm tra t der Pfalzgraf Friedrich von 
Wittelsbach, der drittgeborne Sohn des Gründers, im  I .  1173 in  das S t i f t  
als Mönch ein und brachte demselben große Güter zu; um die nämliche Zeit 
(1172) starb der selige Bruder M aro ld  von Jndersdorf, dessen heiligmäßiges 
Leben durch viele Wunder verherrlicht war. (Kader, k a v u ria  pirr p. 110.)

Um das I .  1209 brachte man hieher die Leiche des Kaisermörders 
O tto 's  V I I . ,  des letzten Grafen von Wittelsbach, durfte sie aber nicht in  ge
weihter Erde bestatten. Erst im I .  1217 erwirkte Propst Friedrich m it vieler 
M ühe die Genehmigung von Seite des Papstes, diesen unwürdigen Sprößling 
in der Familiengruft der Wittelsbacher beizusetzen. Ludwig der Kelheimer

Dorf des Undco. Förstcmann, I. 121b.
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schenkte zum Danke dafür dem Kloster einen Hof zu Wittelsbach. (O ofslins, 
re r. Lo ie . ser. I I .  103.)

Bald  wurden dem S tifte  auch mehrere Pfarreien überlassen; so G laner
dorf, jetzt F ilia le  G lonn (1221 ), Junkenhofen (1225 ), Herishausen (1283), 
wozu später noch andere P farrpfründen, wie Aspach, Pipinsried, Seiboldsdorf, 
Ellenried und Schwabhausen kamen. (11cm. Leie. X . 246, 247, 257.)

Tage des Unglücks brachen herein unter Propst Konrad I . ,  indem unter 
seiner Amtsführung im I .  1249 das ganze Kloster ein Raub der Flammen 
wurde. Doch erhob es sich rasch in  schönerer Gestalt wieder aus seiner Asche, 
um alsbald eine Zeit der B lüthe zu erleben, wie sie nur einmal wieder hervor
tr it t .  Propst Konrad I I .  (1306— 55), ein M ann voll Gelehrsamkeit und E r
fahrung, war der vertraute Rath Kaiser Ludwig des Bayers und mußte als 
solcher oft geraume Zeit in  München Aufenthalt nehmen. Dem Haushalte 
seines Klosters stand er gleichwohl m it allem Lobe vor; die Chronik nennt ihn 
einen „ausbündigeu Oeconomus." Auch w ird von diesem Propste rühmend 
erwähnt, daß er trotz seiner Ergebenheit gegen den Kaiser niemals beim päpst
lichen S tuhle in Ungnade fiel. (H istor. Nachricht vom Kloster Uendersdorf S . 11.)

Einen zweiten Höhepunkt des Glanzes erreichte das S t i f t  Jndersvorf 
unter den unmittelbar aufeinanderfolgenden Pröpsten Erhard und Johann, die 
Rothuet auch die Prum ier genannt, 2 leiblichen B rüdern, von denen der 
erste 1413— 4 2 , letzterer 1442 — 70 regierte.*) Propst Erhard stellte binnen 
kurzem die gelockerte Zucht im  Kloster wieder her. Seinen trefflichen Bruder 
als Decan zur Seite ordnete er den Haushalt des S tifte s , ließ die ältesten 
uns erhaltenen Donationsbücher und Urbarien anfertigen und tra t der W ill-  
kühr Ludwig des Gebarteten gegenüber mannhaft selbst vor dem Concil zu 
Basel fü r seine Grundholden ein. (Oberb. Arch. X X IV . V I I I . )

Eine denkwürdige handschriftliche Nachricht aus dieser Ze it lautet: „Cardinal 
Brandn . . . ko lo rm a to r (lo n ö rs lis  P6r Oermktninm ist in  unser Kloster 
gekhomen anno 1422 und hat an dem Sonntag in tru  ovtuvum Oorporis 
L lrrm ti in  unserem dazumahl also genanten Predighauß (stundte wo die jetzige 
Kirchen ist) das Creutz wider die Hussiten gebrediget." (Psarrarchiv zu 
Langenpettenbach.)

Eine V isitation des Klosters fand am 2. A p ril 1427 durch den General- 
vicar Johann Grünwalder, den Propst Heinrich von Schlehdorf und den Mönch 
Petrus von Rosenheim aus dem S tifte  Melk statt. D er Befund war so vor
züglich, daß Jndersdorf fortan als Musterkloster galt, aus dem nach allen 
Seiten hin Decane und Pröpste erbeten w urden.**) (Oberb. Arch. X X IV . 
2 1 5 -1 6 . )

D er Ruhm dieses Conventes erweiterte sich noch unter dem folgenden 
Propste Johannes. Derselbe hatte schon als Dechant in  vielen Klöstern die 
Reform eingeführt, entfaltete aber auch an den Höfen segensreiche Thätigkeit. 
Namentlich trug er dazu bei, Herzog Ernst von Bayern m it seinem Sohne 
Albrecht dem Frommen wieder auszusöhnen, blieb auch fortan des letzteren 
Gewissensrath. Für ihn schrieb er 1438 die geistlichen Tischlesungen, welche 
späterhin auch gedruckt erschienen. (Westenrieder, B e itr. V . 53 sf.)

Schon im I .  1437 war eine tru to rn itus  m ounsterii ilnclenstorlsnsis  für 
Weltpriester und Laien gegründet worden, in  welche sich die Glieder des herzog-

* )  Ih re  M u tte r  A fra  P räm ie r, gestorben am S t .  Srephanstag 110?, ward in  der S t .  N iko laus- 
capelle bestattet. I h r  Geschlechtswappen zeigt einen Schöpfbrunnen.

* * )  V on einer späteren V is ita tion  des Klosters (1-160) geben 2 Urkunden bei Meichelbeck ( I ! .  l .  
249) Zeugniß.
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lichen Hauses und die hervorragendsten M änner des Landes aufnehmen ließen. 
D as denkwürdige Bruderschaftsbuch, (1437— 1514) im  Neichsarchiv bewahrt, 
findet sich abschriftlich im erzb. Ordinariatsarchive.

Unter den Eingeschriebenen ist zum I .  1512 zu lesen: V itus 8ust»r p ls- 
lmrms iu  Äwbubus puroolüis (6 Io n  s t Inciersciort) et cieeunus m vvusterü 
iu  vnäsns tc irt^ ). Es geht hieraus hervor, daß der Stiftsdechant zugleich 
P farrer der beiden nächstgelegenen Klosterpfarreien war. I n  noch früherer Zeit 
läßt sich schon ein Schullehrer des Ortes nachweisen, der in  einer Urkunde 
vom I .  1376 als Zeuge a u ftr itt: Jakob der Schulmeister zu Uendizzdorff." 
(Oberb. Arch. X X IV . 113.)

Während der Amtsführung des Propstes Sebastian, 1506— 1516 begann 
der klösterliche Geist allmählig zu erkalten; die Einträge in die Todtenbücher 
und Chroniken hörten auf. I m  I .  1543 mußte dem S tifte  der P rä la t von 
Beuerberg, Leonhard Mochinger, zum Administrator gesetzt werden, weil sich die 
Klostergenossen über die W ahl eines Propstes nicht einigen konnten. I m  
X V I I .  Jahrh , zog m it den Pröpsten Wolfgang Carl (1618— 1631) und Bene
dict M a y r (163 1 --1 6 4 0 ) wieder strengere D isc ip lin  in  diese Klostermauern 
ein, allein der Schwedenkrieg zerstörte bald alle besseren Anfänge. V ierm al wäh
rend dieses Vernichtungskrieges wurde Jndersdorf m it seiner Umgebung ge
plündert und verheert; die Religiösen sahen sich wiederholt zur Flucht nach 
München genöthigt; einer aus ihrer M itte , der Chorherr Georg Agricola, hatte 
das traurige Loos, von den Schweden als Geisel entführt zu werden. (Hist. 
Nachricht vom Kloster UenderSdorf S . 17). A ls  das S t i f t  sich von seinen V er
lusten wieder erholt hatte, erbaute Propst Dominicus Vent um das I .  1695 
die Klostergebäude vom Grunde aus neu; sein Nachfolger, Georg Riezinger, 
gewann fü r sein Gotteshaus die Leiber der hl. M ä rty re r J u liu s  und Jnno- 
centius, denen Propst Jnnocenz Weiß (1728— 1748) noch jene der hl. B lu t
zeugen Felix und Lucius beifügte. Letzterer P rä la t errichtete zu Jndersdorf 
m it H ilfe  des Klosterbruders Gregor Frankl auch eine Buchdruckerei, aus welcher 
u. a. ein Antiphonarium in  Regalfolio hervorging. (A . a. O . S . 20 und 21.)

Propst Gelasius M orha rt (1748— 1768), ein sehr gelehrter M ann , um 
die Chronik des Klosters verdient, suchte Kirche und S t i f t  im Rococostyl 
zu erneuern, was er auch, nur m it zu großen Kosten, in 's  Werk setzte. D ie  
von ihm ausgeschmückten Räume ließ er in  prächtigem Kupferstiche der W elt 
vor Augen legen. Durch seine Absicht, den Chor des Klosters zu transferiren, 
kam er m it der Mehrzahl der Conventualen in  Zwist, was ihm seine Tage ver
bitterte. D as bischöfliche O rd inaria t Freising entschied im  I .  1751: non iiss rs  
H)I»ati, sins S0U86N8U O up itn li sjusmocki trunsla tionem  taesro. D er P rä 
la t wollte sich m it dieser Sentenz nicht zufrieden geben, und so wurde die Ange
legenheit eine Quelle der verderblichsten W irren. (O rd . Arch.) M ittle rw eile  
wuchs durch die vielen unnöthigen Bauten der Schuldenstand des Klosters. 
D er letzte Propst, Joh. Bapt. S u to r (1780— 1783), erklärte die dem S tifte  
auferlegte Quote zum Unterhalte der höheren Schulen ohne Gefährdung der 
Existenz desselben nicht bezahlen zu können; „er lege deßhalb sein Kloster S r .  
Durchlaucht unterthänigst zu Füssen." D ie  Folge davon w ar, daß das chur
fürstliche Cabinet beim päpstlichen S tuhle m it Umgehung des Bischofs von 
Freising auf Aufhebung des S tiftes drang; am 24. M a i 1783 erließ Papst 
P ius V I. ein Breve, welches die Suppression des Chorherrnstiftes Jndersdorf 
aussprach.

I n  dieses Verzeichnis! ist zum I .  1489 eingetragen: Ulricns von der Rosen. Glockengießer 
in  München ch 1502. 1491 Georg Wagner, p ie to r  in Fürstenfeldbruck si 1501. 1503 Georg 
Furtnagcl, chctor in  Augsburg.
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20 Priester und 5 Laienbrüder zählte das Kloster, als es aufhörte, seinem 
bisherigen Zwecke zu dienen. D er Hauptstock desselben wurde von den S a le
sianerinen aus München bezogen; nach segeusvoller Thätigkeit auf dem Ge
biete der Schule siedelten diese im I .  1831 nach Dietramszell über. An ihre 
Stelle traten 1856 die barmherzigen Schwestern m it einer Anstalt fü r ver
wahrloste Kinder, früher in  Haimhausen befindlich. D as trefflich geleitete Haus 
beherbergte im  I .  1880 152 Zöglinge.

D er letzte P rä la t von Judersdorf, Joh . Bapt. S u to r, behielt die dortige 
P farre i bis zu seinem Tode 1806 bei. I m  Freising'schen Hofkalender vom 
I .  1788 findet sich ?. Ulrich Wagner als P farrvicar zu Judersdorf. E in  
P farrvicar daselbst erscheint nach 1814 in  der Person des A lo is Götz; ein 
P farrer im I .  1815 m it Anton Andreas Pucher.

Von Kunstwerken des Alterthums hat sich in  Jndersdorf begreiflicherweise 
nur wenig erhalten. Seine beiden Thürm e, Vierecksbauten, ohne Verjüngung 
m it Spitzhelm, gehören noch der romanischen Ze it an, ebenso das einfache 
Rundbogenportal. E in  Gemälde aus dem Anfang des X V . Jah rh ., als Ante- 
pendium eines Altares benützt, stellt den Tod der seligsten Jungfrau dar. C hri
stus der Herr nimmt ihre Seele, als weißgekleidete Gestalt gedacht, in  seine 
Hände auf. Auch das Grabmal des S tifte rs , Wohl aus dem X IV . Jahrh ., 
abgebildet in  N on . Loie. X . p. 232 ist von künstlerischem Werthe.*)

D ie  noch sehr lebhaften Freskogemälde der Kirche sind von M atth ias 
Günther, die Stukarbeiten von Franz Xaver Feichtmayr aus Augsburg. D ie  
Sacristei besitzt prächtige Nococoschränke aus Eichenholz.

Vom Kloster Jndersdorf handeln: Deutinger's alt. M a tr. W . 3 2 , 279, 
387, 484, 683; Uörtx, N on. d m m . scnipt. X V I I .  332— 333; N on. Uoiv. 
X . 277 8yn. X IV .  111. 8<in.; IV eu inA , topoKr. L n rn iln s  I .  90— 92 m it 
Abb.; E rtl 's  churb. A tlas I I .  182— 184 m it Abb.; Oberbayr. Arch. V I. 354 
bis 364. X X IV . und X X V . Urkunden von Jndersdorf von G ra f Hundt, eine 
Musterarbeit! Pastoralblatt der Erzd. M . F. 1867 X . 30 tl. (Aufhebung des 
Klosters betreffend); Ustrus, d ö rm nn in  eunon. 4vAN8t. V . V . 183 s y u .; 
Bayerns Chronik S . 95— 97; Urkunden über die Klosteraufhebung zu Jnders- 
dors von einem Pfälzer. München 1883— 1884 ; Kalender fü r kath. Christen 1872 
S . 9 4 - 1 0 3  m it Abb.; Obernberg's Reisen I I I .  386— 393; S ig h a rt, bild. 
Künste in  Bayern 571 ; Westenrieder B e itr. IV . 288 ff . ;  K. Staatsbibliothek, 
X . 1782 e. w a ll. X . 1515 eocl. bnv.

A lbersbach  ist um das I .  1200 als Edelsitz m it seinem Gutsherrn 
Il6n riou8  cts L lA tttm bnoü**) verzeichnet. (L ion. Lv io . X IV .  119.)

Peter und J ö r ig  die Bögt, gebrüder von Ärrenpach, verkaufen am 11. M ärz 
1375 ihre zwei Höf, gelegen zu Algersbach dem erbarm M ann Johansen dem 
Jm p le r Bürger zu Münichen um 50 K.. Regensburger Münze. (Oberb. 
Arch. X X IV . 110.)

G lo n n  erscheint als loous elan6***')866v8 ttusntn ip8iu8 Ilum inm  schonunter 
Bischof Arbeo von Freising im  I .  773. (U öie lie lböok, üw t. Xrm inK. I. 2 X . 29.) 
I m  X . Jahrh , hatte Glonn jedenfalls schon eine Kirche (nach G ra f Hundt früher 
lö p in k ü ii'ie im  genannt). Bischof Abraham (957— 994) vertauscht an einen 
Edlen Gumpo ein Besitzthum in  G lana m it Ausnahme der Basilika, des Kirchen-

Die Inschrift lautet: Xnno NOXUVI II ao Xonrms Uaroi 6 . Otto knlntin. 4.
Vitleuspnli Unsers looi tünUator Iris sopultus est.
Bach des Algold. Försiemami I. 44.
S o ll im  Keltischen Zweig bedeuten. Andere übersetzen es m it „klar, rein."
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Weges und des Zehents. (G ra f Hundt, Urkk. des X . und X l.  Jahrh . S . 39.) 
G lonn, in  späterer Zeit auch G lanardorf genannt, war im  X I I I .  Jahrh , eine 
eigene P farre i und wurde, wie schon erwähnt, 1221 dem Kloster Jndersdorf 
zugetheilt, worüber die Bestätigung Papst HonoriuS' I I I .  vom 27. A p ril ge
nannten Jahres vorliegt. (L ion . Uoio. X . 246.)

G ra f Hundt, Ortsnamen in  Oberb. 1868. S . 49.

O t t m a r s h a r t ,  nci otwurasstarck*) kann sein Bestehen als Kirchort schon 
zur Negierungszeit des Bischofes Erchambert', 835— 854, darthun. I n  dieser 
Ze it gab ein gewisser P ilig r im  den A lta r zu Otmarshard und den Grund 
(puv iw en tu in? ) der dortigen Basilika zurück, „w ie  ihn die Eiche abgränzt und 
das T h a l."  (Roth, Kozroh's Renner, S . 43.)

Kaum weniger merkwürdig als diese Urkunde ist ein anderes Document 
aus dem X I I .  Jahrh ., aus dem hervorgeht, daß der O r t  einmal den Templern 
gehörte. Bertrand, der Meister des Templerordens, verkauft am 27. A p ril 1168 
das G u t O thm arshart und das Leuckenthal (letzteres in  T iro l)  an Pfalzgrafen 
O tto  den Aeltern von Wittelsbach. Unter den Zeugen befindet sich ein Russsno 
Ü6 Otümarslrku't. (Horm ayr, gold. Chronik vom Hohenschwangau I I .  The il S . 7.)

S t raßb ach ,  s ti-a ^m lm ^ ), w ird um das I .  845 von dem Priester Kerhoh 
zur Domkirche in Freising geschenkt, m it dem Beding, daß er nach dem Tod 
des Priesters Frum olt die dortige Kirche m it ihren Gütern auf Lebenszeit inne
haben dürfe. (N sioüslbse lr, Inst. IN is inZ . 1. 2. X  688.)

Am 6. October 1432 verleiht Bischof Johannes von Chiemsee fü r gewisse 
Tage den frommen Besuchern der Capelle der hl. O t t i l ia  zu Straßpach einen 
Ablaß von 40 Tagen. (Oberb. Arch. X X IV . 234.)

V o r einem Kreuze in  der Nähe von Straßbach starb der gottselige Bruder 
M aro ld  von Jndersdorf.

D ie  Einöde Wildmoos ist in  unveränderter W ortform  um das I .  1025 
historisch bezeugt bei Lleioüelboeir, Inst. lO H n A . 1. 2. X . 1204.

Von den Chorherr» zu Jndersdorf sind als Schriftsteller ;n nennen: der schon erwähnte 
Dechant Johannes Rothnet <Schön lcr Auf die Sibn tag der Wochen"), ?. Franz Reiter, Verfasser 
eines handschr. Olironieon Onclestoi'pliönse usgua nä nnnnm 1662; Propst Gelasins Morhart, 
Verfasser des mehrfach citirten Werkes: „Knrtze Historische Nachricht von dem Ursprung und Fort
gang deß Stisft- und Klosters Ünderstorff" Angsb. 1762. Von demselben existirt auch eine 
lateinische Chronik des Stiftes, von Tompropst v. Dentinger zur Ausgabe vorbereitet.

Außer diesen führt Töpsel's Uwnelius noch folgende Kanoniker als Schriftsteller auf: 
Oarolus IVoltKnnAns, prnspositns, Orsinor ivnton, lNnrsoblmnssr Usnno, Venrl Osorx, 
Lliobsl lluAnstin. Letzterer wurde am Schlüße der Notizen über Aspach bereits namhaft gemacht.

5. Kleinberghofen.
Pfarrei m it 284 Seelen in  52 Häusern.

Kleinberghofen, D ., P f.-K , P f.-S ., Schule -h 
U!S S . 27 H. — Kil.

Brand, W .................. 12 „ 2 „ 2 „
Deutenhofen, D. . . 16 „ 7 „ 2 „

Eckhofcn (nächst d.Pst-S 1,
D ...............................'.  79S. 15H. -  Kil.

Schlnttenberg, E. . . . 8 „ 1 „ 1 „

A nm e rkun gen : 1) Die Ortschaft Brand findet sich bei Deniinger nicht. 
2) Umfang der Pfarrei 5 Kilometer.

I  Wald des Otmar.
Wohl Bach bei der Straße.
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3) Wege ziemlich gut.
4) Die Ortschaften der P f a r r e i  gehören in  d as  Bezirksamt Aichach und  in die politischen G e 

meinden Kleinberghofen und (Deutenhofen) Stumpfenbach.

I. P fa r rs lh :  K le in b e r g h o f e n ,  an der München-Aichacherstraße an einem kleinen 
Hügel gelegen. Nächste Bahnstationen D achau, Röhrm oos und Aichach, je 
17 Kilometer entfernt. Nächste Post Altomünster, woher der Postbote kommt.

P san k ü ch e : E rbauungsjahr unbekannt, restaurirt 1843  und 1873. B a u 
styl ursprünglich romanisch, A ltäre Renaissance. Geräumigkeit zureichend.*) 
Baupslicht die Kirche. S a tte lthu rm  m it 2 Glocken. Oons. cknb. P a tro n  der 
hl. M artin u s . Patrocin ium  am 11. November. 3 u lt. p o rt. 8 s . L . Ow. 
bei der Kirche, ohne Capelle. O rgel m it 6 Reg. P f a r r g o t t e s d i e n s t  an allen 
S o n n - und Festtagen. Ewige Anbetung am 6. December. Sept.-A blässe am 
Neujahrsfeste, Pfingstsonntag und Dreifaltigkeitssonntag. Aushilfe ist zu leisten 
(herkömmlich): 1) in Altomünster am Altofeste, P ortiun cu la , Nosenkranzfeste 
und am Allerseelensonntage; 2 ) in Hirtelbach am S t .  Valentinsfeste und S t .  A nna; 
3 ) in Sittenbach am Sebastiani-Bruderschaftsfeste. Außerordentliche Andachten: 
Rosenkränze und Kreuzwege an den Sonntagen . —  S t i f t u n g e n :  5  Ia h r ta g e  
m it V ig il und Requiem, 12 Ja h rta g e  ohne V igil, 49  Jahrm essen. —  M eßner 
und Cantor der Lehrer. Eigenes M eßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen 
der Kirche: rr) ren t.: 9943 47. 23 /H., b ) nichtrent.: circa 10700  47.

kl. P farrve rhaltiiissk : I4I>. eolln t. Fassion: Einnahm en: 1886 4 / . ,  Lasten: 
107 47. 60  /H., R einertrag: 1778 47. 40  /H. W iddum : 11 da 22  u  70 gm 
—  32  T agw . 95 Dezim . Aecker; 2 km 51 u 80  ym —  7 Tagw . 39 Dezim. 
Wiesen; 4  !m 65  u  10 csm --- 13 T agw . 65 Dezim. W aldung. Durchschnitts
bonität: 7. P fa rrh a u s : ein altes Gebäude, E rbauungsjahr unbekannt; für 
Selbstbetrieb der Oekonomie zu beschränkt; E intheilung zweckmäßig, zu ebener 
Erde sehr feucht, oben trocken. Oekonomiegebäude, Erbauungszeit unbekannt, 
zu weitläufig (Zehentstadel), S tallungen  nicht gewölbt, Kuhstall feucht, Pferde
stall trocken. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Kein Hilsspriester. 
D ie  Matrikelbücher (lückenhaft) beginnen 1637.

I I I .  Zchnlverlstilinlsfe: 1 Schule in  Kleinberghofen m it 1 Lehrer, 70— 80  Werk
tags- und 3 0 — 40  Feiertagsschülern. Schulhaus 184 4  erbaut, 1874 erweitert. 
E in  D rittth e il der Kinder kommen ans der P fa rre i Altomünster in  hiesige 
Schule.

K leine N o tyen . K le in b e rg h o fe n , p sreüo vö n* ^), ist uns frühestens geschichtlich 
documentirt um das I .  9 4 5 , unter der Regierung des Bischofs Landpert 
von Freising. I n  einem Urkundenbruchstück der erwähnten Zeit findet sich unter 
der Aufschrift „ela U eroüovsn" „ein P riester, den der Bischof und die Ka
noniker zum Dienste des genannten A ltares erw ählen," aufgeführt, sowie auch 
mehrere G ü ter und Eigenleute nam haft gemacht sind, die zum gemeldeten Al
tare geschenkt worden. (G ra f H u nd t, Urkk. des X . und X I. J a h rh . X. 6). 
E s ist klar, daß es sich hier um eine Pfarrkirche und nicht um irgend ein F ilia l- 
gotteshaus handelt. D ie  P farre i Kleinberghofen wird auch schon in der M atrikel 
Bischof C onrad 's III. a ls  eine P fa rre i des Dekanats Altomünster erwähnt.

*) I m  P l a n u m  des Chores gewahrt  m a n  n. a. die Grabsteine der P f a r r e r  J o h a n n  Eiscnm ann  
-j- t6 8 1 ,  und  Christoph Huber  -f- 1698.

" )  Bei den B erg-H öfen .  W a r u m  G r a f  H u n d t  dieses p s r o l r o v e n  fü r  jenes in  der P fa r re i  
Eching erklärt,  welches doch in den Urkk. bei Meichelbcck nie m it  einer Kirche vorkommt, 
ist nicht ersichtlich.
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allerdings m it dem auffallenden W ortlau t „O liIaiupLi-IUm im evLlosia pa io - 
oüiaiis per so "; auch ist der E intrag von einer etwas späteren Hand.

I m  X V . Jahrh, geschieht von einem Pfarrer des Ortes Meldung, näm
lich einem Johannes Obermaier, der von der Pfarrkirche zu Perkhouen, Fre i
singer Diöcese, auf das B icariat der Pfarrkirche zu Herishausen im  B isthum  
Augsburg versetzt und aus Auftrag des Geueralvicars von Augsburg vom 16. D e
cember 1477 durch den Dechant und Kämmerer des Capitels Tottenried in 
seine neue Pfründe eingewiesen w ird. (Oberb. Arch. X X V .  31.)

I n  politischer Hinsicht war Kleinberghofen um das I .  1450 „a in  D o rf
gericht dez Torers." Z u  Anfang des X V I .  Jahrh , aber erscheint Wolfgang 
von Weichs als Hofmarksherr daselbst; ihm hatte der P farrherr „p ro  possos- 
s iouo" 8 fl. außerdem fü r die Vogtei 8 Augsburger Metzen Haber und andere 
geringere Reichnisse zu entrichten. (Deutinger's ält. M a tr., §. 491.) Das 
Stillleben dieser kleinen P farre i wurde im  I .  1727 durch einen Proceß des 
Pfarrers Georg Fronhauser m it der Abtissin M a ria  Rosa von Altomünster in  
Bezug auf Zehentrechte unterbrochen. Unter dem 12. Februar 1731 entschied 
die geistliche Regierung zu Freising, „daß gedachten Pfarrers Zucwossoros 
den Zehent in  der O erlau , wie auch ab denjenigen Prändten, wo vor 30 bis 
40 Jahren, nemblich bis aä uuunru 1696 der Zehent zu ersagter P fa rr Clein- 
berghoven gereichet worden, auch fürohin allein zu heben befuegt, hingegen aber, 
wo von üö 1696 bis anhero einige Neugereith gemachet worden, oder hinfüro 
möchten gemacht werden, der Zehent dem Clvster Altomünster zuständtig seyn 
solle." (Acten des erzb. O rd .) D er folgende Pfarrer, Rasso Dellinger (1740 
bis 1751) beruhigte sich indeß m it dieser Entscheidung nicht, sondern setzte es 
durch, daß der ganze in  Frage stehende Zehent der Pfarrpfründe Kleinberghofen 
zuerkannt wurde.

Von den Pfarrern der letzteren Zeit erwies sich M atth ias Pilbes (ch 1832) 
als großer Wohlthäter der dortigen Schule, zu deren Förderung er 1000 fl. 
in  Geld und 5 Tagw. Ackerland schenkte; Joh . Bapt. Romeis (st 1858) that 
Vieles fü r die Erneuerung seines Pfarrgotteshauses.

I n  Hinsicht auf die Patronatsverhältnisse dieser P farre i g ilt das Gleiche, 
was schon in den Notizen unter Hirtelbach bemerkt ist. N u r findet sich in  der 
m atriou la  lua im alis  aus dem X V I I .  Jahrh , bei dieser P farre i der Zusatz: 
iuoorporutu  u ionastsrio  IVossötbrunu VnA. D iooo.* **))

Ueber Kleinberghofen vgl. Deutinger's ält. M a tr . ,  M  284, 388, 491, 
683; Oberb. Arch. X X V . 471 ; Apian's Topographie 143; Hundt, Stammen
buch I I .  359.

D e u te n h o fe n , bei Meichelbeck schon um 795 als ein Kirchort to tiu - 
üokiU^) vorkommend (b is t. VrisivA'. I .  2. X . 265), w ird bei Wening als Schloß 
und Hofmark m it einer im  Schwedenkriege wunderbar erhalten gebliebenen 
Schloßcapelle ( in . Iran. 8. 8. T r in ita tis )  verzeichnet. (1'opoZr. Lava rias  I. 
84. m it 2 Abb.)
Von dem letzterwähnten Orte seiner Besitznng nannte sich der verdiente bayerische S taa ts

mann Johann Ä ä n d l von und zu Deutenhofen, geboren .1588, gestorben 12. August 1666. Er 
schwang sich bis znm Hostammerraths-Präsidenten des Churfürsten empor und leistete durch seine 
diplomatische Gewandtheit mährend des 30jährigen Krieges dem Lande große Dienste. Auch als 
Schriftsteller machte er sich einen Namen. Seine Büste ist in  der bayerischen Rnhmeshalle zu 
München aufgestellt.

* )  Dcutinger setzt bei: Das W ort in co rp o rn tn  kann hier nicht im  strengen S in n  genom
men werden.

* * )  Bei dem Hofe des Teto. Försternann I. 1111.
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Deutenhofen ist ferner der Geburtsort des letzten Abtes von Tegernsee, ?. Gregor Rolten- 
kolber, geboren 1750, P 13. Februar 1810. Abt Rottcnkolber gründete zu Tegernsee ein Gym
nasium, ein Natnralienkabinet, eine Münzen- und Knpferstichsammlung und legte dort ein Her
barium an. Sebastian Günthner schrieb seine Biographie, München 1811.

6. Langenpettenbach.
Organisirte Pfarrer m it 824 Seelen in  144 Häusern.

Lailgcnpcttcnbach, D., Pf -K., Pf.-S., Schule, -f- Grainhof, E. . . . 8 S. 1 H. 5 Kil.
238 S. 45 H. — Kit. Obergeiersberg, E. - 12 „ 1 „ 4

Ainried, E. . . 4 1 1 Äriizctt, D., Flk., -j- . 72 „ 11 „ 3
Eichstock, E. . . - V „ 1 „ 2 „ Aberl, E................. - 7 „ 1
Harriszcll, W. - 14 „ 3 „ 2„ „ Brand, W. . . . - 12 „ 2 „ 5
Kattaleich, E. . . - 8 „ 1 „ 1„ „ Hutgraben, E. . . - 10 „ 1 „ 9„
Lochhausen, E. - 9 „ 1 „ 2 Ottmarshauseu, W. - 33 „ 4 ,, 9
Senkenschlag, z. H. . 79 „ 17 „ 3—4 „ Schönberg, D. . . - 99 „ 10 ,, 9
Stangeuried, W. - 24 „ 3 „ „ Wageuried, D. . . - 57 „ 11 „ 9

Ainhofen, D., Flk., ^  172 „ 30 „ 3 „
Anm erkungen: 1> Die Ortschaften bei Dcutingcr Grasbrand, Wengen und Lanzenricd werden 

nicht mehr aufgeführt; daselbst finden sich nicht die Ortschaften Ainried, Senkenschlag, Aberl, 
Brand, Hutgrnben und Schönberg.

2) Im  Pfarrbezirke befinden sich 21 Protestanten, nach Kemoden eingcpfarrt; beim Weiler 
Eichstock ist ein Menonitcntempcl, in welchem die zugehörigen Menonitcn alle 0 Wochen 
Gottesdienst haben.

3) Umfang der Pfarrei ̂ circa 19 Kilometer.
4) Wege gut, im Winter theilweise beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Dachau und in die politischen Ge

meinde» Ainhofen, Eichhofen, Langenpettenbach und Pipinsried.
6) Im  I .  1880 wurde eine Familie in Obercrlach ans hiesiger Pfarrei in die Pfarrei Alto

münster umgepfarrt.

I .  P fa r r j lh :  Langenpettenbach, P farrhof und Kirche auf einem Hügel gelegen. 
Nächste Bahnstation Röhrmoos, 10 Kilometer entfernt. Post Indersdorf.

Pfarrkirche: Erbauungsfahr unbekannt; verlängert 1848, restaurirt 1878. 
S ty llo s ; Schiff m it Flachdecke, Presbyterium unter dem Thurm  gewölbt. Ge
räumigkeit viel zu beschränkt; zur Erweiterung oder Neubau ein Fond gegründet. 
Baupflicht der S taat. Sattelthurm . Glockeninschriften: :r) „ I n  nom ine .lemr 
oinne A6nu tiefetat,ur). dos» n iiv lr .1. LI. Im n A su e M sr in  Llüneiren 1711." 
ü ) „Gegossen von Wolfgang Hubinger in München anno 1848." —  Consecrirt 
am 8. October 1708. Patron der hl. Erzengel Michael. Patrocinium am 
Feste desselben (29. September). 3 a lt. 6x. 8s. 11. (ein „hölzerner" Tauf
stein!). Om. bei der Kirche, ohne Capelle. O rgel m it 6 Reg. Wechsel- 
g o tte sd ie n s t m it den F ilia len , also jeden 3. Sonntag Gottesdienst in  der 
Pfarrkirche, auch an den meisten Festtagen, die Ausnahmen s. unten bei den 
F ilia len. Concurs am Patrocinium. Ewige Anbetung am 13. Februar. 
Sept.-Ablässe am Ostersonntag, Pfingstsonntag und Allerheiligen. Aushilfe ist 
zu leisten am Martinifeste in  Wcichö. Außerordentliche Andachten: im Advent 
Rorate nach Angabe. —  S t i f t u n g e n :  20 Jahrtage m it Requiem und Libera, 
39 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Verein der christlichen M ü tte r, oberhirtlich errichtet 
und aggregirt 1876.

2) Verein zu Ehren des h l. Erzengel M ichael, besteht ohne oberhirtliche 
Genehmigung seit 1860.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus
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nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: n) rent.: 8600 47., ü) nichtrent.: 
7200 47.

I I .  Filiallrirchei!: 1) A in h o fe n , an der Straße nach Jetzendorf gelegen. E r
bauungsjahr unbekannt: restaurirt 1875. S tytloS , Flachdecke von Holz, Pres
byterium gewölbt. Geräumigkeit zureichend fü r die ganze Pfarrgemeinde. B au 
pflicht der S taat. Kuppelthurm m it Z Glocken; u) die größere 1872 von 
Hubinger in  München umgegossen, b) die mittlere von dem nämlichen 1859 
gegossen; c) die kleinste ist bedeutend älter, Gießer nicht bekannt. Oous. clul». 
Patrocinium am Feste M a riä  Empfängniß. 3 a lt. port. 8.?. Om. Orgel 
m it 4 Reg. P fa rrg o tte S d ie n s t jeden 3. Sonntag und an den Festen M a riä  
Lichtmeß, M a riä  Verkündigung, Pfingstmontag, Johannes Baptist, M a riä  
H imm elfahrt und M a riä  Empfängniß. Sept.-Ablässe am Pfingstmontag und 
M a r iä  Himmelfahrt. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il,  Requiem und 
Libera, 1 Jahrtag m it Requiem und Libera, 4 Jahrmessen. —  Meßner ein 
Ortsangehöriger, Cantor der Lehrer von Langenpettenbach. —  Vermögen der 
Kirche: n) rent.: 2800 4 /., b ) nichtrent.: 9000 47.

2) A rn z e l l ,  an der Straße nach Altomünster gelegen, sehr alte Kirche. E r
bauungsjahr unbekannt; restaurirt 1862. S ty llo s , Flachdecke. Geräumigkeit 
unzureichend. Baupflicht der S taat. Satte lthurm  m it 3 Glocken; u) „H l.  V itus , 
beschütze uns !" k )  ö lnrm  g rn tin  p lcrm ! Gestiftet von den Bauern
M ich! Wackerl und Peter Sedlmaier in  Arnzell." c) „?srcluoÄm ur nck scckes 
snnctorum per Principes 4po8toIoi'unttsi alle 3 Glocken gegossen 1878 von 
Fritz Hamm in Augsburg. Oons. ckub. Patron der hl. V itus . 3 u lt. port. 
8s. Om. Orgel m it 6 Reg. P fa rrg o tte S d ie n s t jeden 3. Sonntag und an 
den Festen des hl. Joseph, Ostermontag, V ituS , Benno, Peter und Paul, 
M a riä  Geburt und S t. Stephanus. Sept.-Ablässe am Stephani- und Josephi- 
seste. —  S t i f t u n g e n :  5 Jahrtage m it Requiem und Libera, 12 Jahrmessen. 
— Den Meßnerdienst versieht ein Ortsangehöriger, den Cantordienst der Lehrer 
von Langenpettenbach. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 300047., l i)  nichtrent.: 
5000 47.

I I I .  PfarrmrsMIiiisse: Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 2121 47. 
9 /H., Lasten: 697 47. 32 /H., Reinertrag: 1423 47. 77 W iddum: 82 u 
80 qm —  2 Tagw. 43 Dezim. Hausanger. P farrhaus, erbaut von Propst 
Jnnocenz Weiß in Jndersdorf (1728— 1748); sehr geräumig, weniger praktisch 
eingetheilt, Erdgeschoß durchaus gewölbt, trocken. Oekonomiegebäude sfür 2 Kühe) 
m it dem Pfarrgebäudc vereinigt. Baupflicht bei beiden der S taat. Hilfspriester 
1 Coadjutor, wohnt im Pfarrhause. D ie  Matrikelbücher beginnen 1626.

IV . ZchnlverlMtnisse: 1 Schule in  Langenpettenbach m it 1 Lehrer, 106 Werktags
und 37 Feiertagsschülern. Schulhaus 1828 erbaut, 1878 verlängert. D ie  
Kinder von Wagenried, Ottmarshausen, Schönberg und Hutgraben gehen in 
die Schule in  Pipinsried (Augsb. Diöcese); von Schwabhausen der P farrei 
Weichs kommen Kinder in  die Schule in  Langenpettenbach.

Mission wurde gehalten 1869 durch ? k . Jesuiten.

M eine Notsteil. Langenpettenbach, in  alter Zeit einfach pstinpa lw '), Pettenbach, 
bisweilen auch Glanpettenbach genannt, gelangte im I .  773 als Schenkung 
einer gewissen A lpun, soweit es ih r eigen war, m it Häusern, Obstbäumen, W ä l
dern und einer grundbesitzenden Kirche zu Ehren des h l. Michael (cum titu lo

ch Bach des Petto. Förstemann I. 197. Der jetzige Ortsname steht im Gegensatze zu Amper
pettenbach.
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L e n ti F.roüirng'6Ü N io liae lis  6t te rr ito r io  iiliu 8 ) in den Besitz der Domkirche 
zu Freising. (Äeieüoibeoü, Inst. IN imnA. I. 2. X . 30). Eine andere unzwei
felhafte Erwähnung unseres Ortes fä llt in die Zeit des Bischofs H itto  (810 
bis 8 3 5 ), indem dort ein gewisser Erchanols von seinen Liegenschaften an der 
G lonn der bischöflichen Kirche zu Freising zurückgibt, was er zu Uetiupueii als 
Lehen derselben in  Händen hatte, (4,. e. X . 562.)

E in  Edelgeschlecht daselbst w ird  uns beurkundet m it Olottrülim Ü6 6 Iun - 
peteubuoü in  einem Vertragsbrief des Klosters Jndersdorf, der vom 2. J u n i 
des I .  1266 datirt ist. (Illou. Lo io . X IV .  154.) Derselbe Adeliche schenkt 
m it seinem Sohne Johann einen Hos in  Pettenbach, neben der Kirche gelegen, 
das Vogteirecht des Gotteshauses und eine Anzahl Huben des Dorfes dem 
Kloster Jndersdorf, welche Schenkung Herzog Ludwig der Strenge am 15. M ärz 
1271 zu München bestätigte. (Oberb. Arch. X X IV . 40.) Uebrigens war 
die Kirche Langenpettenbach, damals eine F ilia le  der uralten P farre i Glaner
dorf oder G lonn zugleich m it letzterer im  I .  1221 durch Bischof Gerold von 
Freising dem S tifte  Jndersdorf incorporirt worden. (Nm eüeldeoü, I I .  1. 
p. 10.) Es erklärt sich hieraus, daß zu Langenpettenbach, obwohl die Kirche da
selbst späterhin als Pfarrkirche galt, lediglich Vicare fungirten. I n  der gun- 
derndorfser'schen M atrikel vom I .  1514 lesen w ir :  IV o v m o r.1 (mime« 8eümici, 
w orm sterii (Unckeustortönsm) protckssus, re ^ it  eeolsmum 8 . N ieüuelis in  
Letteuduoü uuneum äuulnm ü lm libus  66ol68iis vicielicmt 8. V it i  iu  ^ ru /m ll 
et L . V irK iu is  iu  ^enüot'en.

D er Schwedenkrieg, sowie der spanische Erbfolgekrieg gingen verwüstend 
über das Gebiet dieser P farre i hin. I n  einer Uebersicht der hieher gehörigen 
O rte  vom I .  1721, verfaßt von k . Jnnocenz Weiß, werden nur Langenpet
tenbach und Arnzell als puAi bezeichnet, während sämmtliche andere O r t 
schaften als „ioou  kiosm'tgV zusammengefaßt sind. (O rd . Arch.)

D er letzte Klostervicar, Joh  Bapt. S u to r (1771— 1779), wurde Propst 
zu Jndersdorf; nach der Aufhebung des S tiftes  behielt er sich die P farre i Lan
genpettenbach vor und blieb aus derselben bis zum I .  1798. E r starb als 
Commorant zu G lonn, seinem Geburtsorte, am 24. November 1 8 0 6 /J  Nach 
ihm wurde die P farre i wieder durch mehrere Priester v ica rirt; der V icar Franz 
Pau l Zinker erhielt im I .  1810 seine Ernennung zum wirklichen Pfarrer 
daselbst.

Ueber Langenpettenbach vgl. Deutinger'S ält. M a tr., §§. 289, 7 , 611; 
Roth, Oertlichkeiten des B isthum s Freising 1856 X . 284; Oberb. Arch. 
X X V . 478.

A i n h o f e n  kommt im  I .  1197 als u ie n ü o v e u ^ ) in  Jndersdorfer U r
kunden vor. (H on. Uoio. X IV .  139.) D ie  Kirche daselbst scheint in  früherer 
Zeit als Pfarrkirche betrachtet worden zu sein, denn sie stand im I .  1519 „ in  
Verwaldtung des W o ll Ehrw . Herrn Veitn, selbiger Zeit Pfarrherrn vnd Seel
sorger allda zu Ainhofen." Aus eben diesem Jahre w ird das erste bekannte 
Wunder aus dem M arien-W allfahrtsorte Ainhofen gemeldet. (Erzb. O rd . Arch.)

Noch die Schmid'sche M atrike l bemerkt 1740 zur F ilia le  Ainhoffen: „ A l 
tare wu)u8 est cklzäicmtuui iu  üou. L . Nru'iue Vil'A'. eusu8 stutun 1,16 Ü6U6- 
tieim oelobi'is 68t 6t puü liow  x rv 0688iou idu8 oo litu r.

*)  Im  Pfarrhofe zu Langenpettenbach befindet sich ein Bildnis! des letzten Decans non Jnders- 
dorf, Ulrich Wagner ans Pötineß. Ans der Rückseite des Bildes ist eine Ansicht des 
Klosters Jndersdorf und eine längere Inschrift, enthaltend einen Klageruf über die Aufhebung 
des genannten S tiftes angebracht.
Bei den Höfen des Aio. Förstemann I .  1 l.
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A rn z e l l  scheint vor dem X IV . Jahrh ., obwohl es auf eine Mönchsnieder
lassung aus der Zeit der Christianistrung des Landes deutet*), nicht nachweis
bar zu sein. Am 2. Februar 1364 verspricht Chunrad Eberwein von H irte l
bach „dem lieben Herren S . Veyt von Aernzzell" jährlich 1 M  Wachs als 
Pacht fü r eine Wiese zu geben. A ls Zeuge t r it t  u. A. Heinrich der Keschinger, 
P farrer zu Aernzelle aus. (Oberb. Arch. X X IV , S . 05.)

D as Pfarrarchiv zu Langenpettenbach besitzt ein werthvolles Manuskript in  
Folio vom I .  1730 betitelt: Documenta. Doeiosius XrnLeliensis m it einem 
Anhange: D ibe llns Lsnekioiorum u 8 . V ito  Deel. Tlrux. Dutrouo clovote 
iw p lo ru n tib u s  exirib itn rum .

Früher stand auch eine Capelle in üon. 8. Oorwnis D. zu H a r r i s z e l l ,  
urkundlich bezeugt 1410- (Oberb. Arch. X X IV . 165.) Nem plnm  üoe ä irn - 
tum  est tem pore b e lli 1704. -Ib  bostibus prokuuutum reueä ilieuv it 
D . D . Druepositus OeorZius I l ie r iu Z e r unno 1718. Oonseerutum knit . . . 
tlie  22. 86ptem ber 1720. Pfarrarchiv zu Langenpettenbach.

Zwischen Arnzell und Wagenried erhebt sich in dichter W ildniß eine W ald
capelle, „der P fe il"  genannt. Aus einer holzgeschnitzten F igu r, den Erlöser- 
darstellend (?), die von einem P fe il durchbohrt erscheint, stießt Wasser, welches 
als heilkräftig betrachtet w ird.

Ungefähr 1 Kilometer von Arnzell befindet sich eine im  Quadrat aufge
worfene Schanze. S ie  ist von bedeutender Höhe und hat 4 Eingänge. (M an  
sehe über dieselbe Oberb. Arch. X V . 251 ff.)

7. Niederroth.
Pfarre i m it 390 Seelen in  61 Häusern.

Niederroth, D „  Pf.-K . P f.-S ., Schule ch
218 S . 30 H. —  K il. 

Frauenhofen, D . . . 48 „ 0 „ 7 „

Kreithof, E .........................14 S . 1 H. I K il.
Ried, D ..............................82 „ 1b „ 2 „
Unterhandenzhofen, W . 28 „ 3 „ 1 „

A n m e rk u n g e n : 1) Umfang der P farre i 8 Kilometer.
2) Wege gut, im  Herbst und Frühjahr schlecht, weil Lehmboden.
3) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in  daS Bezirksamt Dachau und in die politischen Ge

meinden Niederroth, Frauenhofen, Ried und RuinmcllShauseu
4) Unterm 0. December 1806 wurde die Ortschaft Unterhandenzhofen auS der Vfarre i Röhr- 

moofen nach Niedcrrolh, und am 4. Januar 1377 die Ortsehafien Karpfhofen, Ober- und 
Untermoosmühle aus der P farrei Niederroth nach Jnders'oorf uiugepfarrt.

I. pstuwsch: N i e d e r r o t h ,  an der Districtsstraße von Dachau nach JnderSdorf 
ticfgelegcn. Nächste Bahnstation Röhrmoos, 4 Kilometer entfernt. Post Röhr- 
moos, Postbote von dort.

Psturknrche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1876. Bauscht: Presby
terium gothisch, Schiff romanisch. Geräumigkeit eben ausreichend. Vaupflicht 
der P farrer und der Staat. Satte lthurm  m it 3 Glocken. Oous. änb. Patron 
der h l. GeorgiuS. 3 u lt. port. 8s. L . Om. bei der Kirche, ohne Capelle. 
Orgel m it 8 Reg. P f a r r g o t t e s d i e n s t  an allen Sonn- und Feiertagen. Ewige 
Anbetung am 2. Februar. Sept.-Ablässe am Patrocininm , Dreifaltigkeitö- 
sonntag und Kirchweihfeste. Aushilfe ist zu leisten am Aschermittwoch, Portiuncula 
und Rosenkranzfeste in  JnderSdorf. Außerordentliche Andachten: Rorate nach 
Angabe, Rosenkränze an den Samstagen herkömmlich. —  S t i f t u n g e n :  2 Ja h r-

ch W ohl: Zclle des Arua.
MsM'mayer: Diöcesmi-Beschrewung. m . u
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tage m it V ig i l ,  Requiem und 2 Beimessen, 30 Jcihrtage ohne V ig il,  19 Ja h r- 
messen. —  Meßner und Cantor der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: a) ren t.: 
10666 47. 88 b) nichtrent.: 10629 47. 14

I I .  N farrverhü itn is j'e : Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 2704 47. 14 /H., 
Lasten: 113 47. 15 ^ . ,  Reinertrag: 2590 47. 99 Annuitätencapital, 
ursprünglich 2742 47.86 /ch., bis 1895 m it jährl. 137 47.14 /H. zu tilgen. W iddum: 
20 !m 44 n. 36 «m —  60 Tagw. Aecker; 8 im  85 a 89 «qm —  26 Tagw. 
Wiesen. Durchschnittsbonität: 12. P farrhaus: Erbauungszeit unbekannt; ge
räumig, passend, trocken. Oekonomiegebäude: Stadel und Kuhstall wurden 1877 
niedergelegt; Pferdestall noch vorhanden. Oekonomie z. Z . verpachtet. B a u 
pflicht bei beiden der Pfründebesitzer. D ie  Matrikelbücher beginnen 1649.

I I I .  SchuiverlM tnisse: 1 Schule in  Niederroth m it 1 Lehrer, 54 Werktags- und 
31 Feiertagsschülern. Schulhaus 1869 ueuerbaut.

Kleine Notizen. N ie d e r ro th  ist jener O r t  ro ts ,*) am Ufer des gleichnamigen 
Flüßchens, wo schon im I .  774 eine Marienkirche und ein Priester Namens 
Dominicas sich befand, und durch einen Wohlthäter Vurm hart eine, bedeutende 
kirchliche Schanlung vor sich ging, (L ls ie lrs lbsok, Irmt. K ris inA . I .  2. X. 18.)

5 Jahre später gaben die Brüder Cundhart und Landfrid den dritten Theil 
ihres Erbes zu eben diesem Gotteshause. (K . o. X . 37.)

W ie w ir  es mehrfach beobachten, tra t auch hier im Laufe der Zeit, wahr
scheinlich zusammenhängend m it einem Neubaue der Kirche ein anderes Patro- 
cinium an die Stelle des ursprünglichen, nämlich jenes des h l. Georgins.

A ls  das Kloster R ott am I n n  durch den Pfalzgrafen Cuno gestiftet wurde 
(1073 oder vielmehr 1083) gelangte auch Niederroth als DolatiouSgut an das
selbe. I n  der Bestätigungsurkunde Kaiser Heinrich's IV . heißt es: Kokn «quoll 
u lljussk O lons"'"') l lu m in i, sum ssslesiu, llsvim m , ta rm iu is  6t uppsn llis iis  
kicks. ( I lu n ll-O s rv o lll, L ls trop . Kulstll). I I I .  186.) Papst Jnnocenz I I I .  läßt 
auf eine Klage des Abtes von R ott das Patronatsrecht über die Kirche in  Nieder- 
roth —  entgegen einer Verfügung Bischof O tto 's  I I .  von Freising, der die
selbe nach eigenem Gutdünken vergeben hatte —  durch eine UutersuchungS- 
commission feststellen. D ie  betreffende Bulle  ist datirt vom 10. A p ril 1214. 
(L ion . Laie. I. 369.)

Nach der Ansicht Hundt's existirtc zu Niederroth einer jener älteren B urg- 
stalle, die nur Gebäude von H o l; einschlössen, und deren Wälle sich niemals in 
feste Mauern umgewandelt haben. Es hauste daselbst ein edles Geschlecht, 
u. a. vertreten durch X lrisun  cts K o ts , der um daö I .  1155 die Schenkung 
von HadprechtShausen nach Jndersdorf bezeugt. (L ion. Loio. X IV . 121.)

E in  P farrer des Ortes erscheint 1437, in welchem Jahre sich LVsrn- 
stsrn8 plolm nus in  X ic le rro tt in  die Fraternität dcS Klosters Jndersdorf auf
nehmen ließ. (O rd.-Arch.) E in  besonderes Ansehen unter dem Clerus seiner 
Zeit genoß der P farrer und Dechant Michael Zerrer zu Niederroth, denn im 
I .  1549 wurde er ,,no in ins totiu? 6 Is r i st clesnnarnni ru ru liu m " zum Pro- 
vinzialconcil in  Salzburg abgeordnet. (IN lllm m  sonsiliu  Lu lis ln irgs iw iu , p. 341.)

Z u r Zeit des 30jährigen Krieges war das Gotteshaus daselbst in  Bezug

"0 Ungewiß, ob von der Farbe dcS Wassers oder von einem lettischen Stamm ro ll „rasch 
stiebend" so genannt. Vgl. A. Bacmeisicr, alemann. Wanderungen -1867, S. 101. 

s*) Durch einen Zrrrhnm ist hier die Glon mit einem ihrer Nebenflüsse verwechselt. In  der 
päpstlichen Confirmationsnrkunde vom I .  H o l wird die hiesige Kirche eoolosia 8. OoorKÜ 
genannt. Lion. Loio. I. 360.
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auf seine Einkünfte arg hcrabgekommen. P farrer Johann Stephan schreibt 
am 9. A p ril 1641: Erstlich hat sich in  dem J a r  1640 in  der khirchen-Rech
nung zu Dachau ein Rest befunden 58 ft. Darvon miessen die khirchen bröbst 
dieses J a r  einkhauffen, was das Gotshaus braucht, man solle auch darvon die 
freitthoffmaur machen lassen, wie sie dan gantz zerbrochen, aber man khanS 
hinder 100 fl. n it machen. . . F ü r's  ander hatt das Gotshaus ein schlechtes 
einkhummen, n it mehr als 18 fl. Pfenning g ilt vnd 5 sch. khorn, 1 sch. habern, 
khain ausgelichen gelt ist n it vorhanden als 230 fl. Ewigsgetd. . . (Erzb. 
O rd . Arch.)

I m  I .  1524 heißt es von Niederroth: äst eie eollrrtione ?»wi 1). L p i-  
86vpi l'ris inA suZ it;; 1740 erscheint cs als Monatspfarrei.

Ueber Niederroth handeln Deutinger's alt. M a tr . ,  HZ. 283, 391, 485, 
683; Westenrieder's Beiträge IV . 283 ff . ;  Oberb. Arch. X V . 266— 70; Llou. 
Loia. X X X V I .  b 507.
Am 13. October 1687 wurde zu Niederroth geboren als Sohn des dortigen Mesmers — 

Ignaz A lb in  Seih. der nach Oesterreich ging und sich dort zu hohen Würden emporschwang. Er 
wurde Propst zu S t. Johann zu Ofen, Domherr ;n S t. Stephan in Wien, Bischof von Weglia 
kk. geheimer Rath und Reichsgraf. Seines Namens wurde in seiner Hcimatspsarrei alle Ouatemper 
unter den Wohlthätern der Pfarrkirche gedacht.

8. Oberroth.
Pfarre i m it 204 Seelen in  36 Häusern.

Obcrroth. D., Pf.-K., P f.-S ., st l ArmetShofm. W . . . 11 S . 2 H. K it.
193 S . 31 H. —  K it. j

A n m e r k u n g e n :  1) Umfang der Pfarre i 2 Kilometer.
2) Wege gut.
3) Die Ortschaften der P farrei gehören in  das Bezirksamt Dachalt und in  die politischen Ge

meinden Obcrroth und Schwabhauscn.

I .  P farrsch: O b e r ro th ,  an der Roth und der Straße von Dachau nach Augs
burg und nach Aichach gelegen. Nächste Bahnstation Dachau, 10 Kilometer 
entfernt. Post Schwabhauscn.

Psan'lnrche: Theilweise neu erbaut 1686. Nenaissancestyl. Hinreichend 
geräumig.») Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken, gegossen von 
Kortler in  München. Oo»>8. äud. Patrocinium am Feste der h l. Apostel
fürsten Petrus und Paulus. 4 u lt. tix . 8s. 6 . Om. bei der Kirche m it 
Os8uar. Orgel m it 6 Reg. Go t tesd iens t  immer in  der Pfarrkirche. Con- 
curs am Patrocinium. Ewige Anbetung am 19. J u n i.  Sept.-Ablässe am 
Feste Epiphanie, Patrocinium und Allerheiligen. Außerordentliche Andachten: 
an den Samstagen und Sonntagen Rosenkränze, an den Festtagen Vesper, fre i
w illig . —  S t i f t u n g e n :  7 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 26 Jahrtage 
ohne V ig il,  21 Jahrmessen. —  Meßner und Eantor ein G ütler in  Oberroth. 
—  Vermögen der Kirche: g ) ren t.: 9302 47. 88 /F., b ) nichtrent.': 3235 AL

I I .  p fa rrverhä ltliisse : Präs. Se. M . der König. Fasston: Einnahmen: 2773 9 /. 
60 /H ., Lasten: 190 9 /. 82 />ch, Reinertrag: 2582 97. 78 /H. OnuScapital: 
zu 1371 97. 43 ẑ>. bis 1888 m it jährlich 171 97. 43 I .  und den treffenden

I  Auster kitten» unlesbaren alten Grabstein m it Relief befinden sich hier die Epitaphien der 
Pfarrer Sigmund Hepfengraber st 1719 und Loren; Hitger st 1806.

11»
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3"/g Zinsen abzusitzen. W iddum: 22 du 82 a 87 ym  67 Tagw. Aecker; 
6 üa 81 a 45 cM  —  20 Tagw. Wiesen; 5 da 45 u 16 ym  —  16 Tagw. 
Holz. Durchschnittsbonität: 10. Pfarrhaus erbaut 1785, geräumig, nicht sehr 
passend, feucht. Oekonomiegebäude, erbaut 1708, im  Ganzen gut, Kuh- und 
Pferdestallung könnten passender sein. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. 
Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1675, Trauungsbuch 1676, Sterbe
buch 1675.

I I I .  KchnIverhältnissL: I n  der P farre i ist keine Schule; die Kinder aus derselben 
gehen in die Schule nach Schwabhausen.

M eine Notizen. Oberroth ist wohl gleichbedeutend m it der Ortschaft acl ü ro ta w *), 
woselbst Bischof Waldo von Freising (883— 906) dem edlen Manne Adalpert 
einen Hos nebst Baumgarten und 25 Joch Land tauschweise zu eigen gibt. 
(ölmLstolbeaü, üibt. UrisivA'. I .  2. di. 900.) Eine sichere Kunde über dieses 
P farrdorf vernehmen w ir erst wieder im  I .  1190, in  welchem Bischof O tto  I I .  
die Kirche in  Hots (Oberroth) m it allen Rechten, der Seelsorge sowohl als dem 
Zehent, dem Decan und dem Capitel des Collegiatstiftes zu S t. Andreas in 
Freising gegen einen fü r den Donator zu haltenden Jahrtag überträgt. D er 
Verleihungsbrief wurde auf B itten  ves genannten S tiftes  am 9. December 1513 
von Bischof Ph ilipp von Freising von neuem bestätigt, ö lo ie lie lbsoü, I. o. 
I I .  2 X . 3 7 2 ^ ) .

E in  P farrer dieses Ortes w ird uns in Urkunden des Klosters Jndersdorf 
am 13. J u n i 1463 genannt; Augustin Pfister, P farrer zu Obern-Nött. (Oberb. 
Arch. X X IV . 376.)

Was die politische Zuständigkeit des PfarrdorfeS be trifft, so lesen w ir  in 
einem Verzeichniß der oberbayerischen Dorfmarken (verfaßt um 1450 von einem 
bayerischen Hofbeamten): „O be rn -R ö t ain Dorfgericht, ist meines gnädigen 
Herrn herczog Ludwigs". Es war diese Hofmarksgerechtigkeit wie jene von 
Wenigmünchen ein Streitgegenstand zwischen Herzog Ludw ig, G ra f von M o r- 
tani und seinen Vettern, den Herzogen Ernst und W ilhelm  geworden, in  welcher 
Sache erst ein Spruch vom I .  1431 dem ersteren das Recht zuerkannte. 
(Oberb. Arch. V I. 400.)

Von dem Pfarrvicar M a r tin  Walther (1694— 1734) berichtet die schmid'sche 
M a trike l, daß ein demselben angehöriges „aignes G üetl" dem Pfarrwiddum 
incorporirt worden sei und daß ein P farrvicar hiefür die von obigem Priester 
W alther gestiftete Wochemnesse lesen und die übrigen cmera abführen solle. 
D er eben genannte P farrer meldet in einer Widdumsbeschreibung vom I .  1702 
über das Meßnerhaus daselbst: „DaS Mösnerhaus ist ein lähre Sölden, ge
hört m it dein aigeuthum zur P fa rr, auf welcher dermalsten Balthasar Harthman 
FreystüfftSgerechtigkeit gaudirt. . . G ibt Jährliche S t i f f t  2 Pfd. wachs einem 
Pfarrer. Neben disem Söldeuhaus ist ein M einer obsgartten m it vnderschiv- 
lichen Paumen besetzt, geniesset ein P farrer von gerathnen P irn  vnd öpfl die 
Helffte Dessetwegen ein P farrer dem gotshaus oberrott 2 M  wachs Jährlich geben 
mucs." (O rd . Arch.)

Unter dem P farrer Lorenz H ilger (1788— 1806) wurde Oberroth schwer 
von den damaligen Kriegsereignissen betroffen, wovon der in  der Kirche befind
liche Denkstein desselben Zeugniß gibt. D ie  Insch rift lautet: „D em  Andenken

st Vgl. die Anmerkung zum Ortsnamen ro tn  bei Niederroth.
M  Diese schon bei Meichclbeck in sxtvnso gegebene Urkunde findet sich wieder abgedruckt in  

G raf Hnndt's Kaiser. U M . S . 100, doch ohne das BestLtigungsdocument des Bischofs Ph ilipp .
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des pflichttreuen, biedere», edlen überall werthen Mannes, durch 18 Jahre Seel
sorgers von Oberroth Lorenz H ilger, k. b. Schnlinspectorö, der, nachdem er die 
Schrecknisse zweyer Kriege durchwandelte, dem 3 ""  schaudervollen, wüthenden, 
im  55. Lebensjahre unterlag; reif war er fü r einen ewigen Frieden. E r starb 
den 29. M ärz 1806."

D ie  halbrunde Apsis der hiesigen Pfarrkirche bildet den Unterbau des selt
sam geformten Thurmes.

Ueber Oberroth sehe man Deutinger's ält. M a tr., M . 245, 392 , 543, 
686; lllou . Ilo io . X X X V I. a. 272 ; Apian's Topographie S . 18; Zimmer
mann, geistl. Kalender 1. 236.

A rm e ts h o fe n  kommt schon um das I .  770 vor als ooelosia guao 
ckioitur Irm iu b a rti v illa . (U siebolbevlr, bist. Urising-. I. 2. X . 82.) D as 
Kirchlein hatte ursprünglich das beachtenswerthe Patrccinium 8. 6 - ib in i;  in  
letzter Zelt jenes des hl. Sebastian. I n  den Stürm en der Säcularisation tra f 
es das Schicksal der Zerstörung.

9. Schwabhausen.
Pfarrei m it 300 Seelen in 49 Häusern.

Schwabhausen, D., Pf.-K., P f.-S ., Schule, -1 ! Numeltshauseir, D., Flk., -s- 8 9 S .1 2 H .S „K il.
187 S . 32 H. —  K il. > Stetten, W ...........................21 „ 3 ,, 2 „

A n m e rk u n g e n : 1) Umfang der P farre i b Kilometer.
2) Wege gut.
3) Die Ortschaften der P farrei gehören in  das Bezirksamt Dachau und in die politischen 

Gemeinden Schwabhausen und Rnmeltshansen.

I. Pfarrslh: S chw abhausen , an der Straße von Dachau nach Augsburg gelegen. 
Nächste Bahnstation Dachau, 8 Kilometer entfernt; Post im  O rte  selbst.

Psanküche: Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1850. Renaissancestyl, 
Presbyterium im  Thurme. Geräumigkeit z u re ic h e n d .Baupflicht die Kirchen
stiftung. Satte lthurm  m it 3 Glocken; jede derselben trägt die Insch rift: 
gossen von I l lr io b  X o rtlv r, Olloeüongiosssr in  Llünoben 1 8 7 8 "; die große 
außerdem noch: „ckosepb b in  ieb getunkt, llosspb Ilotbenkusser, ?ost- 
ka lte r sen. b s t inieb giessen lassen." —  Oous. cknb. Patron der h l. Michael. 
1 a lt. ü x ., 2 a lt. port. 8s. L . 6 w . ohne Capelle. Orgel m it 6 Reg. 
G o tte s d ie n s t im  Wechsel m it Rumeltshausen, wo jeden 3. Sonntag Gottes
dienst. Concurs am Patrocinium. Ewige Anbetung am 25. Januar. Sept.- 
Ablässe am Dreifaltigkeitssonntage, M a riä  H imm elfahrt und Patrocinium. 
Aushilfe am A lta r und im Beichtstühle ist zu leisten: in  Oberroth am Feste 
Peter und Paul. Außerordentliche Andachten: im Advent einige Rorate nach 
Angabe, an den Fastensonntagen Nachmittags Kreuzwegandacht, an den übrigen 
gewöhnlichen Sonntagen Rosenkranz; im M a i einigemale Maiandacht, fre i
w illig ; in  der Allerseelenoctave 7 Rosenkränze, gestiftet. —  S t i f t u n g e n :  1 J a h r
tag m it V ig il und Requiem, 29 Jahrtage ohne V ig i l,  16 Jahrmessen und 
Beimessen zu Jahrtagen.

Gs finden sich hier die Grabsteine der ehemaligen Pfarrherrn: M a rtin  Gezel j- 1728 (mit 
gemaltem Wappen), Corbinian Gärtner, P 1738, Io h . Gg. Jakob, P 1772, Lorenz Kngler, 
st >779.
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D er christliche M ütterverein, oberhirtlich errichtet am 16. M a i 1880, 
a M c g ir t am 4. August 1880.

Den Meßnerdienst versieht der Lehrer m it einem Vicemeßner, den Cantor- 
dienst der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: s.) reut.: 10628 4 /. 58 
o) nichtrent.: li809 1!/. 18

I I .  F ilia lk irch e : N u m e ltS h a u se n , an der Straße von Dachau nach Jndersdorf 
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt (am Triumphbogen die Insch rift: „U avv  
cioinus D om in i 1748^). Nestaurirt 1868. Renaissancestyl, Presbyterium im 
Thurme. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it
2 Glocken, beide m it der Insch rift: „D srndarc l L rn s t in  L liino lisu  A088 w ie lr 
1665 ." 6ous. ckub. Patron der hl. Laurentius. 2 u lt. 6x ., 1 u lt. port. 
Ls. 6m . ohne Capelle. Keine Orgel. G o tte s d ie n s t jeden 3. Sonntag, 
Oster- und Pfingstmontag und am Feste des hl. Stephanus. —  S t i f t u n g e n :
3 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 3 Jahrtage ohne V ig i l,  3 Jahrmessen.
—  Meßner und Cantor der Meßnergütler. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 
11248 4 /. 01 F . ,  b) nichtrent.: 3030 4 /. 40 F>.

I I I .  P fa rrve rh ä ltu is ft: 146. vo lls t. Fassion: Einnahmen: 3300 4 /. 6 2 /H., Lasten: 
175 4 /. 23 . I . ,  Reinertrag: 3125 4 /. 39 sch W iddum : 21 lau 31 » 25 qw
—  62 Tagw. 55 Dezim. Accker; 8 lur 52 u 50 qm --- 25 Tagw. 2 Deziin. 
Wiesen; 4 Im. 57 u 94 qm —  13 Tagw. 44 Dezim. Holz. Durchschnitts
bonität: 12. P farrhaus: Erbauungsjahr unbekannt, geräumig, passend, auf der 
Nordseite etwas feucht. Oekonomicgebäude 1852 neugebaut. Baupslicht bei 
beiden der P farrer. D ie  Matrikelbücher beginnen 1653.

IV . A chnlvrrhü liinsje : 1 Schule in Schwabhausen m it 1 Lehrer, 70 Werktags
und 38 Feisrtagsschülern. D as Schulhaus, früher Privathaus, wurde 1865 
fü r seinen jetzigen Zweck gekauft. D ie  Kinder der P farre i Oberroth und die 
Kinder der Ortschaften Rothhof und Siegertshofen, P farrei Kreuzholzhausen, 
besuchen die Schule in  Schwabhausen.

K le ine Rotsten. S chw abhausen, Lnmpüusvn I )  finden w ir  erst in  Urkunden des 
X I? . Jahrh , erwähnt. Um das I .  1135 bestimmt Konrad von Swaphusen 
auf dem Todbette sein G ut daselbst dem Kloster Jndersdorf als Vermächtniß. 
(Obcrb. Arch. X X IV .  4 .)

D ie  Edlen dieses Ortes sind überhaupt in  den Documenten des Klosters 
Jnderödorf vielfach genannt. I n  kirchlicher Beziehung w ird „L-n-uplmsvn oum 
8NU svp u ltu rs " in  der M atrike l vom I .  1315 als P farre i des damaligen 
DecanateS O nut^slüoueu, späterhin Egenhofen geheißen, aufgeführt. E in  
Scelsorgspriester t r i t t  im  I .  1486 m it „Herrn Lienhart, v ivu ri zu Schwap- 
hawsen" au f; einen P farrer nennt uns im  I .  1502 das Bruderschaftsbuch zu 
Jndersdorf: Johannes Salzinger plvbanus in  LvGvsblm nson. (Erzb.
O rd. Arch.)

I m  30jährigen Kriege e rlitt Schwabhausen von den Schweden P lü n 
derung und Brandstiftung. Alle frühern Urkunden gingen verloren, die P farr- 
bücher wurden zerstört, die P farre i war so sehr herabgekommen, daß sie keinen 
eigenen P farrer mehr hatte, sondern durch die P farrherrn von Oberroth, 
Kreuzholzhausen und Rumeltshausen pastorirt werden mußte. I m  I .  1648 
erscheint vorübergehend Jakob Rernböck als Provisor zu Schwabhausen, worauf 
nach langem Zwischenräume 1671 Paulus W alter in  der Eigenschaft eines

0  B e i den Häusern des Schwaben. Dieser O rtsnam e ist zu unterscheiden von mehreren gleich
namigen. H äu fig  finden sich die Edlen von Schwäbhansen bei Landsbcrg.
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Bicars beurkundet ist. (Acten des erzb. O rd .) Laut einem Confirmationsbriefe 
aus dem X V . Jahrh , war Schwabhausen wenigstens eine Zeitlang dem Kloster 
Judersdorf incorporirt. (.Von. Loie. X . 309.)

Auf dem Vorplatze der Taferne zu Schwabhausen hat sich vor 100 Jahren 
eine gewiß seltene Scene ereignet. Eine Insch rift des Gasthauses meldet:

„H ie r gab am 3. M a i 1782 der heiligste Vater Um« V I. seinem durch- 
leuchtigsten Begleiter K a rl Theodor, seinein getreuesten Bischöfen Ludwig 
Joseph und einer Volksmenge von vielen Tausenden den päpstlichen Segen, 
zu wessen ewigen Gedächtniß diesen S te in  setzen lassen Joseph Guggenbcrger, 
der Zeit Posthalter und Inhaber dieses Gasthauses in Schwabhausen. Stehe 
still Wanderer und denke!"

P ins V I. war damals auf seiner bekannten Rückreise von Wien begriffen, 
auf der er, m it Umgehung Salzburgs, den Weg über München und Augsburg 
einschlug. I n  Schwabhausen verabschiedete er sich von dem Churfürsten von 
Pfalzbayern und dem Bischof von Frcising.

I n  den Jahren 1797 und 1799 versahen die Augustiner-Eremiten k . Cor
nelius und k .  Adam aus dem Kloster Taxa aushilfsweise die P farre i Schwab
hausen.

Am 19. October 1814 wurde die P farre i NumeltShauscn, weil das 
Widdum an Gebäuden und Feldbau gänzlich vernachlässigt war und öde lag, 
m it der P farre i Schwabhausen, die einer Aufbesserung dringend bedurfte, vereinigt.

D as Besetzungsrecht auf die P farre i Schwabhausen hatte noch im 
X V I .  Jahrh , der Generalvicar des Bischofs zu Freising; laut der schmw'schen 
M atrike l (1740) unterstand sie der freien Collation des O rdinarius.

D er uralte Thurm  der Pfarrkirche zeigt in  quadratisch vertieften Feldern 
den sogenannten Zahnschnitt und romanisches BogenfrieS.

I m  In n e rn  der Kirche ist eine Gedenktafel angebracht, die besagt, daß 
Bischof F r. X. Krautbauer von Greenbay am 22. J u l i  1877 hier celcbrirte.

Ueber Schwabhausen vgl. Deutinger's ält. M a tr. M . 249, 395, 541, 
686; oberb. Archiv V II .  122. X X V . 458, 484; Chroniken der bayer. Städte 
Leipzig 1878, S . 415.

N u m e lts h a u s e n , ru inuuöZÜ usir'J , w ird  von einem Edlen Heimbert 
an Bischof Anno von Freising um das I .  865 vertauscht. (blöwiioiboLic, 
Inst. I'rw ing '. i .  Z. x .  801.) D ie  Kirche daselbst w ird m it andern Besitzungen 
im  I .  1128 nach Scheyern geschenkt. (Oberb. Arch. V I I .  114.) Das Kloster 
Scheyern hatte deßhalb auch das Patrouatrecht ans diese P farre i, vertauschte es 
aber späterhin an den Bischof von Freising (1725) gegen das Patrouatrecht auf 
die P farre i Fischbachau.

I m  I .  1463 erscheint zu Jndersdorf als Zeuge: „Herr maister Hans
der zeit Pfarrer zu Rummeltzhausen."

D er letzte Inhaber dieser P farre i war Anselm Augustin Geigenberger 
(1810— 1814), der als Beneficiat nach Schöngeising versetzt wurde.

V g l. Deutinger's alt. M a tr., §§. 219, 394, 522, 685; Oberb. Arch. X X V . 
454, 483.

'0 Die Häuser des Romenus. Försteinauu I. 746.
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10. Sielenbach.
Pfarre i m it 750 Seelen in 142 Häusern.

Siklenvach, D., Ps.-K.. Rbk., Pf.-S., Schule, P 
-'.70S.118H.- Kil. 

Nubersbach, V. . . . 12 I  „ 2
Bi a >'i n - Bi r» b aum,

W., Wlfk..............  5 2 „ I,z „
Matzmberg, E. . . . 12 „ 1 „2  „

Raderstältcu, W. . . 83 S. 3 H. 3..
Reckenzell, E. . . - 11 „ 1 3.,
Schafhause». T . . . 30 „ 11 1.5
Schöuberg, E. . . 12 1 „ 3
WüperSbcrg, E. 12 " 1 1,5

2> inner k u ug cn: I)  Umfang der Pfarrei 19 Kitomeier.
2) Wege gnt, nicht beschwerlich; im Frühjahr nnd Herbst sehr schlecht, weil vehmbodeu.
9) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in daS Bezirksamt Aichach und in die politischen Ge

meinden Sielenbach, Klingen nnd Galleubach.
1) Am 17. September 1866 wurde die Ortschaft Pfaffenhofen »ach Wollmooscn ausgepfarrt.

.1. P flirrsch: S ie le n b a ch , ein langgestrecktes D o rf (2 Kilometer) am Sielenbache 
gelegen; Kreuzungspunkt zweier Vicinalstraßen. Nächste Bahn- und Poststation 
Aichach; Postbote von dort.

Psanüirche: Erbauungsjahr unbekannt. Baustyl ursprünglich romanisch, 
seit der Restauration 1732— 1733 Zopf. Geräumigkeit nicht ausreichend. Primäre 
Baupflicht die Kirche.* * )  Kuppelthurm (bis 1770 Satte lthurm ) m it 3 Glocken; 
u) D ie  größere: „ 2 u r  D ürs Dotto« von cksr Osineiucks Kieleubuoü A'ö 
s tifte t. ( l 6K'0886 l l  von .4nckr6U8 Koümickt in  ^uK sbu i'A ." b) D ie  mittlere: 
,,6 6 §0886N von Is 'iiux Look in  ^u § 8 ku rA ." c) D ie  kleine: „ifsowön D om in i 
lloneckietum. P Ras pur stlo iitx  von 4 'Iiv iim im  nno 1627. IVoIlAÄNA iXsick- 
Iiu r t in  ^uZ8liurA ' M 88 m ieü ." —  dorm. ckub. Patron der hl. Apostel Petrus. 
3 u lt. jio rt. 8s. L . Ow. bei der Kirche m it O sm iu r.**) Orgel m it 8 Reg. 
P fa r rg o tte s d ie n s t regelmäßig in  der Pfarrkirche, Ausnahmen siehe unter 
„M a r ia  B irnbaum ". Concnrs am Patrocinium. Ewige Anbetung am 24. N o
vember. Sept.-Ablässe am Patrocinium, Kirchweih und Allerheiligen. Außer
ordentliche Andachten: an den Fastensonntagen (m it Ausnahme des ersten) und 
am Gründonnerstag Oelbergandacht m it Predigt, herkömmlich, die Predigt von 
der Gemeinde honorirt; in  der Allerseelenoctave täglich Rosenkranz, 2 davon 
gestiftet, die anderen herkömmlich; in  der Frohnleichnamsoctave täglich Morgens 
Non, Abends Vesper; an den Hauptfesten Nachmittags Vesper, sonst Rosenkranz; 
am 1. Fastensonntag, Fest Josephi und M a riä  Verkündigung Kreuzweg; ain 
Patrocinium Procession im  Freien m it den 4 Evangelien. B ittgänge: am 
S t.  Annatag B ittgang nach M a ria  B irnbaum  zur Erstehung eines guten 
Erntewetters; am S t.  Leonhardsfeste B ittgang in die S t .  Leonhardskirche in  
Herershausen (Augsb. Diöcese), m it geistlicher Begleitung, (bisher am Pfingst- 
mittwoch nach S t.  Leonhard in  Jnchenhofen). —  S t i f t u n g e n :  6 Jahrtage 
m it V ig il und Requiem, 25 Jahrtage ohne V ig i l,  120 Jahrmessen. —  Den 
Nießner- und Cantordienst versieht der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nicht vor-

*) Die Zehentbaupslicht der Pfarrei Siclenbach wurde nach Beschluß vom 80. Juni 1862 auf 
einen Kapitalswerth von 4909 fl. 30 kr. festgesetzt, welcher nach notarischem Vertrag vom 
9. Februar 1867 auf dem Widdum der Pfarrpfründe hypothekarisch versichert ist.

*0  I n  einer Seiteuwand des Schisses der Pfarrkirche befindet sich ein Grabstein mit der In 
schrift: Xuuo 1591 den 20. Oktober starb der Edl vnud vest Ott Hainrich von und zu 
Weichs auf Stuuzb. Hofm. Herr zu Sielenpach. — A I . . .  starb die Edl tugeth. Brigita 
gcborue von Preising zum Huolmstaiu sein Hausfrau, gort genad Ihn allen Amen. (M it 
schönen Reliefbildnissen und Wappen.)

Von den vielen Denksteinen der früheren Pfarrer von Sielenbach ist der älteste jener 
des Pfarrers Johannes Rottenkolber, -j- 1600.
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Handen. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 14557 4 /. 87 b ) nichtrent.: 
15330 4 /. 6 /H. —  Vermögen des Cultuszehentbaufond der Pfarrkirche: a) renk.: 
348 4 /. 86 />A., d ) nichtrent.: 70 44. 87

II .  Rebcnlrirche: S t .  M a r t in .  Erbauungsjahr unbekannt. Baustyl: Presby
terium gothisch. Schiff ursprünglich romanisch, dann gothisirt. Baupflicht die 
Pfarrkirche. Oons. ckub. Kuppeldachreiter m it 1 kleinen Glocke. Patron der 
hl. M a rtin . 1 a!t. kix. G o tte s d ie n s t: am Patrocinium hl. Messe durch 
den Pfarrer. —  D as Vermögen der Kirche ist m it dem der Pfarrkirche con- 
fundirt.

I I I .  F i l i a l -  und  W a llfa h r ts k ir c h e  M a r ia  B ir n b a u m  siehe unten.

IV . PfarrvrrlMtnisse: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 3059 44. 3 /H., Lasten: 
144 44. 13 Reinertrag: 2914 44. 90 4 .  W iddum: 25 da 12 a 86 qm 
- -  73 Tagw. 75 Dezim. Aecker; 11 da 1 a 91 qm —  32 Tagw. 34 Dezim. 
Wiesen; 4 da 2 a 74 qm —  11 Tagw. 82 Dezim. Waldung. Durchschnitts
bonität: 8. Pfarrhaus a lt, Erbauungszeit unbekannt, hinreichend geräumig und 
passend, auf der westlichen Seite etwas feucht. Oekonomiegebäude geräumig und 
passend, in gutem Stande; Erbauungszeit unbekannt. D ie  Baulast trägt zur 
Hälfte der S taa t, zur Hälfte der Pfarrer. Hilfspriester: statusgemäß ein Coad- 
sutor, die Stelle ist aber nie besetzt. Beginn der Matrikelbücher: a ) Taufbuch 
1635, d ) Trauungsbuch 1650, e) Sterbebuch 1654.

I n  der P farre i besteht ein Benesicium bei der Wallfahrtskirche M a ria  
B irnbaum , gestiftet von der Gemeinde Sielenbach und Wohlthätern; Fundations- 
brief ckcl. 26. M ärz 1833, vberhirtliche Confirmation vom 7. November 1834. 
Besetzungsrecht der P farrer von Sielenbach im Einvernehmen m it dem Ge
meindeausschusse. Das Benesicium war gestiftet als Curat- und Schulbeneficium; 
die Verpflichtung zum Schulhaltcn ist m it Errichtung einer eigenen Lehrerstelle 
in  Sielenbach (1866) weggefallen. D er Beneficiat hat an allen S onn- und 
Feiertagen Frühgottesdienst m it Frühlehre, an den Bruderschaftsfesten Predigt und 
Hochamt zu halten, an den letzteren, soweit Concurstage, den Beichtstuhl zu 
besorgen unter Beziehung der benachbarten Geistlichkeit, welche er angemessen 
ausspeisen soll; ferners hat er auf Verlangen des Pfarrers von Sielenbach 
nöthigenfalls in  seelsorglichen und kirchlichen Verrichtungen gegen angemessene 
Erkenntlichkeit Aushilfe zu leisten. Fassionsmässiger Reinertrag: 626 44. 69 
D as Benesicium wird von den ? ? . Kapuzinern versehen; solange solche dort 
sind, ist das Besetzungsrecht des P farrers suspendirt. Beneficialhaus 1869 
abgebrochen und an dessen Stelle ein Kapuzinerhospiz erbaut; dabei Garten von 
53 a 83 qm ----- 1 Tagw. 58 Dezim. Baupflicht die Gemeinde Sielenbach.

V. Schuiverhliltnisse: 1 Schule in  Sielenbach m it 1 Lehrer, 100 Werktags- und 
50 Feiertagsschülern. Schulhaus 1866 erbaut. D ie  Kinder der Einöde Recken
zell besuchen die Schule in  Gallenbach.

Wallfahrtskirche und Hapuzmerhaspiz Marin Miillaum.
Durch Regierungsentschließung vom 24. September 1868 wurde die E r

richtung eines Kapuzinerhospizes in  M a ria  B irnbaum  unter Ablassung des 
dortigen Beneficiums an dasselbe genehmigt. 1869 wurde das seitherige Beneficial
haus abgebrochen und m it dem Neubau des Hospizes, statusmäßig fü r 2 Patres 
und 2 Fratres, begonnen.

W a llfa h r ts k irc h e  M a r ia  B ir n b a u m , am südlichen Ende von Sielen-
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bach nahe der Ecknach gelegen, erbaut 1661— 1665, restaurirt 1865— 1866. 
Nenaissancestyl. Sehr geräumig. Banpsticht die Äiirche; 2 Baufonde n) der 
Asum'sche m it 2840 4 /. 41 ^ . ,  b) der Bvhm'sche Bausond m it 504 4 /. 10 
Vermögen. Kuppelthurm (die Kirche hat 6 Kuppeln) m it 4 Glocken: u) D ie  
kleine: „ckssu Xurmröuo, Ite x  ckuckuoorum w iserera iw stis ." b ) D ie  zweite: 
,,'68U8. L lu riu . ckosepü. ckonoüim. .4m m /- o) D ie  dritte: „4 . tckiZurS et 
lempeLtate like im  nos Oom ine ckesn L b ris te ."  Diese 3 Glocken tragen noch 
die weitere Aufschrift: „S au lus Xopp  :;o88 mieb in  öhyneüen L IO 6 I-X X X II . "  
<!) D ie  größte: „Gegossen von Andreas Schmidt in Augsburg fü r die W a ll
fahrtskirche Sielenbach. — Gestiftet von M atth ias Asnm, Bauer in  Lichten
berg." —  Consecrirt am 14. Oktober 1668 durch Weihbischof Kaspar Kühner. 
Patron: N a te r ckoloro8u. 5 u lt. port. 8s. Orgel m it 9 Reg. G o tte s 
d ienst: an allen Sonn- und Feiertagen Frühgvttesdienst m it Frühlehre. D er 
Pfarrgotteödienst (Predigt durch einen ? . Kapuziner, Am t herkömmlich durch 
den P farrer) w ird hier gehalten an den 3 Fastnachtstageu, am 1. Fastensvnn- 
tag, M a riä  Verkündigung, Ostermontag, 4. Sonntag nach Ostern, M a riä  
Heimsuchung oder folgendem Sonntag, Portiuncula, M a riä  H immelfahrt, Ge
burt und Namen, Allerseelensonntag, M a riä  Opferung oder folgendem Sonntag 
und M a riä  Empfängniß?'-') Außerordentliche Andachten: an allen S o n n - und 
Feiertagen Nachmittags Rosenkranz, in  den 3 Fastnachtstagen 40stündiges Gebet, 
fre iw illig , im  M a i täglich Maiandacht, fre iw illig , 6 Fastenpredigten m it Kreuz
wegandacht an den Freitagen der Fastenzeit; im  Advent Rorate, fast täglich 2 ; 
Procession im  Freien m it den 4 Evangelien am 4. Sonntag nach Ostern und 
M a riä  Geburt, —  in  der Kirche am 1. Fastensonntag, Ostermontag, M a riä  
H imm elfahrt und M a riä  Opferung. Cvncurs beim 40stündigen Gebete, P o r
tiuncula, M a riä  H immelfahrt, M a riä  Geburt. —  S t i f t u n g e n :  11 Iahrtage 
ohne V ig il,  57 Jahrmessen, 2 Votivämter und 12 Frühämter.

Bruderschaft zu den 7 Schmerzen M a r iä , m it oberhirtlichem Wissen ein
geführt 1685, Ablässe von Jnnocen; X I .  äst. 5. September 1684 , m it ober
hirtlichem Consens vom 18. M a i 1867 aggregirt der Erzbruderschaft M a riä  
H imm elfahrt zum Troste der armen Seelen in  Zoom. Hauptfest: M a riä  
H im m elfahrt; Nebenfeste: der 5. Sonntag in  der Fasten, Sonntag nach M ariä  
Heimsuchung, nach M a riä  Geburt und nach M a riä  Opferung; jedesmal F rüh
amt, Hochamt, Predigt, Procession. Am Ostermontag Gedenken aller seit 1 Ja h r 
verstorbenen M itglieder. —  Bruderschaft ohne Vermögen. M i t  der B ruder
schaft sind 2 Messenbündnisse vereinigt, der sogenannte Toten- und der blaue Bund.

Meßner ein Kapuzinerbruder, Organist der Lehrer von Sielenbach. —  Ver
mögen der Kirche: n ) rent.: 8560 4 /. 56 b) nichtrent.: 1742 4 /. 69

Mission bei M a ria  B irnbaum  wurde gehalten vom 8. bis 16. J u l i  1865 
durch? ? . Redemptoristen.

Kleine Nöthen. S ie lenbach, in  der verdorbenen Form Lslrnbmoli schon im  XI- Jahrh , 
bezeugt (ks rtr: X X I .  460.) t r it t  m it seinem richtigen Wortlaute erst um das 
I .  1200 in der Geschichte auf, da um diese Zeit ?ero und Llönigoe: cks 8 iö-

0  Die Wallfahrtskirche M a r ia  B irnbaum  har durch Breve von P iu s  V I .  vom 20. Februar 
1781 in  porpotuum  vollkommenen Ablaß, einmal im  Jahre an einem beliebigen Tage für 
die Besucher der Wallfahrtskirche; durch Breve von P ius V I I .  vom 27. Januar 1803 in  
porxo tunm  vollkommenen Ablaß am Feste M a riä  Empfängnis;,, Geburt, Heimsuchnng und 
Opferung, bei den .2 letzteren Festen resp. am darauffolgenden Sonntag; durch Breve vom 
7. Januar 1803 in  porpotuum  vollkommenen Ablaß am Sonntag nach M a r iä  Geburt, 
am 1. Fastcnsonntag und am 4. Sonntag nach Ostern. Die von P ins V I I .  verliehenen 
Ablässe sämmtlich den Verstorbenen zuwendbar. Breve vom 0. J u l i  1803.
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lendrw ü*) einer Schankung zu Jndersdorf anwohnen. (Zion. Low . X IV . 
128.) Um das I .  1264 schenkte ein Sprosse des hier heimischen Edelgeschlechtes 
Eberhard von Sielenbach sein Landgut Frcimami dem Kloster Jndersdorf, tra t 
selbst als Mönch in  das Kloster und starb dort gottselig. (Ilnnci-O onwlcl, 
L le ti'ox. Lo lisdurZ . I I I .  304.) Um die nämliche Zeit war ein S tre it ent
standen zwischen der Abtissin H iltrud is  von Altomünster und dem Marschall 
Bertholt» von Schiltberg, wer eine gewisse Ju ta  „e a lc ia tr ix  de sw lend rw k" 
m it ihren Söhnen als Eigenleute zu beanspruchen habe. D er S tre it wurde 
durch einen Tanschvertrag geschlichtet zu Sielenbach am 13. August 1261. 
(USA-. Low . I I I .  170.)

D ie  P farre i „S ilapach", Wohl vom S tifte  Altomünster aus gegründet, 
w ird m it der F ilia le  Pfaffenhofen in  der M atrike l Bischof Conrad's I I I .  vom 
I .  1315 bei dem Decanate Ilm m ünster verzeichnet; es ist aber höchst wahr
scheinlich, daß das Kirchlein S t .  M a r tin  daselbst an der S ie ln , der Ueberlie
ferung nach die ursprüngliche Pfarrkirche, zu den Taufkirchen der ältesten Zeit 
gehört. I m  I .  1314 kommt ein Uns 41. srwerclos äo dJwIenpewü in  den 
Urkunden von Jndersdorf vor. Auf mehreren Gehöften der P farre i lagen Neich- 
uisse zum Kloster Altomünster, wie dieselben im  lat. Urbar aus dem X I I I .  Jahrh. 
(Oberb. Arch. X X I .  209) beschrieben sind. Außerdem erhob das genannte S t i f t  
fast den ganzen Zehent von Sielenbach, was zu öfteren Zwistigkeiten zwischen den 
Pfarrherrn von Sielenbach und den Aebtissinen von Altomünster Anlaß gab. 
Am 2. M ärz 1437 entschied der Generalviear Johannes Türndel m it dem Con- 
sistorialrichter Johannes S im onis zu Freising den S tre it der Abtissin Agnes 
von Altomünster m it dem Pfarrer Johannes Geigenmacher in  Sielenbach da
hin, daß erstere den Zehent in all' den Orten der Pfarrei, die in  ihren Zehent
büchern genannt seien, letzterer dagegen von allen Aeckern und Gütern, die dort 
nicht erwähnt stünden, erheben dürfe. (Abschr. im  erzb. O rd .)

Unter dem 6. M a i 1599 wurde dem Pfarrer Rottenkolber zu Sielenbach, 
entgegen der Beschwerde der Abtissin Anna von Altomünster die Hälfte des 
großen und kleinen Zehents der P farre i durch bischöfliche Entscheidung zuerkannt. 
(Acten des erzb. O rd .)

Ueber die damaligen Pfarrverhältnisse bemerkt P farrer M a r tin  Frey, (1606 
bis 1623), das fus proesentanäi gehöre dem Fürsten und Bischöfe Veit Adam 
zu (sie) und setzt bei: „Item  die weltliche possession hab ich von meinem 
gnedigen Herren von plaumcnthal vor 14 Jaren empfangen." ( Ib iü .)

Z u  Sielenbach, auf dem S t.  Sebastiansaltar der Pfarrkirche war ein 
Beneficium gestiftet, das fü r eine Zeit lang in  die Schloßcapelle zu Stunzberg 
transserirt wurde, da die dortigen Schloßherrn die S tifte r gewesen. I m  I .  1500 
begegnet uns Hieronymus S a rto riu s , cmpellrwus in  Ltnm ptslw i-K als M i t 
glied der Bruderschaft zu Jndersdorf. Um das I .  1740 war diese Messenstif
tung bereits m it der Pfarrpfründe vereinigt.

I n  dem S t.  Martinskirchlein dahier befindet sich ein Glasgemälde in 
Medaillonform , circa 45 am. hoch. I n  der M itte  steht ein Engel, der die 
beiden Wappenschilder der Stunzberg und Preysing hält. D ie  Umschrift lautet: 
„WillMm marschalk von hu nütz erg. Maria von brcijing sein Hans- 
fram 1516."

* )  Bach der „S ie ln ." Der Flußname S i l l ,  Sillbach, kommt in  T iro l wiederholt vor. „D as 
Bächlein S ie ln , von dem vermuthlich der O rt seinen Namen führt, entspringt östlich bei 
Rnderstätten, schlingt sich in  kleinen Krümmungen durch Wiesen bis an die Obermühle nach 
Sielenbach nur Stunde lang fort und w ird allda in  die Ecknach ausgenommen." P fa rrl. 
Bericht vom I .  1817.
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Von Sielenbach handeln: Deutinger's ält. M a tr. 267, 395, 490, 683. 
Oberb. Arch. X X V . 4 8 5 ; Lion. Uoio. X X X V I.  a. 84. b. 524.

M a r ia - B ir n b a u m ,  eine Wallfahrtskirche aus dem X V I I .  Jahrh , stammend. 
Wie eine alte Tafel in  derselben besagt, stand einst das hier verehrte Vesper
bild „an dem Spitz deß also genannten Weinbergs auf der Höhe gen der Eck- 
nach Brugg A u f einer Aichenen Säulen eingefaßt." Von den Schweden in 
einen Graben geworfen kam es später wieder zum Vorschein und wurde in den 
ausgebrannten Stam m  eines Birnbaumes gestellt. Zahlreiche Gnadenerweise, 
die sich an die Verehrung dieses B ildes knüpften, veranlaßten den Comthur 
des deutschen Ritterordens zu B lum enthal, Philipp Jakob von K a lten tha l/J  
daselbst im I .  1661 eine Kirche, angeblich nach dein Vorbilde des Pantheon in 
Rom, zu erbauen. Das M a te ria l hiezu sollen die Ruinen des Schlosses Stuuz- 
berg geliefert haben. 11 Jahre später errichtete der Deutschordenscomlhur 
Freiherr N iclas von S parr und Johann Ludwig von Noggenbuch**) neben der 
Wallfahrtskirche ein Beneficiatenhaus fü r einen Priester, der von der Commende 
Blum enthal ein jährliches Einkommen bezog. I m  I .  1694 wurde auf diese 
Stelle Paulus A lip ius  Marke! oberhirtlich adm ittirt. Späterhin erscheint hier 
—  wahrscheinlich wegen des vermehrten Zudranges von Wallfahrern —  noch 
ein zweiter Priester als Caplan des Beneficiaten.

I n  Folge der Säcularisation wurde dieses wohl nie förmlich gestiftete 
Beneficium aufgehoben. D er letzte Inhaber desselben Franz Xaver G ig l erhielt 
eine Pension. D ie  Kirche M a ria  B irnbaum  blieb verschont unter der Be
dingung, daß aus ihrer Fortexistenz dem Staate keine Kosten erwüchsen.

Ueber die Errichtung des jetzigen Beneficiums und des Kapuzinerhospizes 
wurde bereits das Nöthige bemerkt.

D as Schloß S tu n z b e rg , im I .  1280 m it Ilrr iu rious  llö  L tunipüs- 
p e ro liV " )  beurkundet (Oberb. Arch. X X IV . 43) und nach Aussterben des Ge
schlechtes der S tum pf an die Herrn von Weichs gekommen, brannte im Schweden
kriege aus. Es war eine stattliche Veste m it 4  Thürm en, rings von einem 
Graben umzogen. Jetzt zeigt der Hügel, auf dem es stand, keine S p u r des 
Gemäuers mehr. A u f dieser Burgstelle wurde übrigens ein Siegel gefunden, 
welches das Wappen der Stunzberg, einen Winkelbalken zeigt m it der Umschrift: 
v ill ja lm  marscaic. Eine handschr. Landtafel vom I .  1595 enthält den E in 
trag: „Stuntzperg vnnd Silnpach —  O tt  Hainrichen von Weichs."

Auf einem Oelgemälde zu M a ria  B irnbaum , wohl aus dem X V I I .  Jahrh, 
stammend, beim Eingänge rechts, findet sich eine Abbildung des Schlosses 
Stunzberg.

R a d e rs tä tte n  ist um das I .  945 in  der Form kucx lp rs iittzss te tiu -j-) be
tn kündet. (G raf Hundt, Urkunden des X . und X I .  Jahrh . X . 3.)

Ueber den Eingangsthüren der Kirche liest man in Steinschrift: P h ilipp  Jakob von Kalten
thal Teutscher Ordensritter, Rathgebittiger der Valley Franken und Komenthur zu Blumen- 
thal 1662. —  Sein Ernststem in  der Kirche m it 1 Wappen: Kaltenthal, S ta llt, Hohenegg 
und Bnbenhofen und einem Kreuze (in  lioo siKiio vineos) zeigt die Schrift: U io  saoot 
k t ilv is ,  Omis et dsibil, I lu jn s  Zanctrro liloelosikro Vnnclator.
Die Wappen dieser beiden R itter sind noch an einem Ueberreste des Gebäudes zu sehen. 
Im  I .  1670 versah ein Dcntschordenspriester, Joh. Moses Stoß, von Blumenthal ans die 
W allfahrt M a ria  Birnbaum.

««») hxA Stum pfs oder Stumpf, welcher Name wiederholt vorkommt.
-p) Bei den Wohnstätten des Rnodprecht.



Pfarrei: 11. Sittenbach. 173

I I .  Sittenbach.
Pfarrei m it 1246 Seelen in  242 Häusern.

Sittenbach, D., P f.-K , Pf.-S., Schule,
197 S. 33 H. — Kil.

Gagers, D ................... 56 „ 12 „ 1 „
1t»tcrmei!rertsl>ofcn, D.,

Flk., -I-, Schule . . .276 „ 53 „ 2 „
Guggenberg, W. . . 33 „ 6 „ 2,̂  „
Langengern, D. . . . 79 „ 17 „ 2,̂  „

Orthofen, D., Flk., 129S.25H. 2 K!l.
Roßbach, D., Flk. -j- . . 137 „ 30 „ 6° „

S t. Johann. E. . . 10 « 1 „ 2,. „
Sixtnitgern, D. . . . 92 „ 26 „ 1,8 "

Großberghofen, D .,
Exp.-K., Exp.-S. -b . 237 „ 39 „ 5 -

Anmerkungen. 1) Umfang der Pfarrei 17 Kilometer.
2) Wege meist schlecht, weil Lehmboden.
3) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Dachau und Friedberg und in 

die politischen Gemeinden Sittenbach, Unterweikertshofen, Großberghofen, Roßbach und 
Wiedenzhausen.

1. pfarrsliz: S itte n b a c h , auf einer Anhöhe nächst der G lonn und an einer Ver
bindungsstraße zwischen der Dachauer und Friedberger Hauptstraße gelegen. 
Nächste Bahnstationen: Maisach, 12 Kilometer (fü r Fußgänger), Dachau 17 K ilo 
meter entfernt. Nächste Post Odelzhausen, 3 Kilometer entfernt.

Psanküche: Erbauungsjahr 1464. Restaurirt 1760 und 1860. Rococo- 
styl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 3 Glocken, 
n ) D ie  größere: „17 Oossnsr in  Llüueüsn 1865." b) D ie  mittlere: 
bon. O st iU8i>, üb 4 . L . bumst L lonaobii 1749." e) D ie  kleinere: „L s rn -  
barck L rn s t in  N üneiien tzD88 iniob 1667 ." —  6on8. club. Patron der hl. Lau
rentius. 5 u lt. port. Ls. L . 6m . bei der Kirche ohne Capelle. Orgel m it 
8 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an allen S onn- und Feiertagen, ohne Wechsel. 
Concurs am 19. und 20. Januar. Ewige Anbetung am 9. November. Sept.- 
Ablässe am Feste des hl. Johannes Baptist, des h l. Laurentius und A ller
heiligen. Aushilfe in  der Nachbarschaft (auf Gegenseitigkeit beruhend) w ird 
geleistet: am Vorabend und am Feste des hl. A lto  in Altomünster und am 
Skapulierfeste in  Odelzhausen. Außerordentliche Andachten: im Advent Rorate 
nach Angabe; 1 Kreuzweg an einem der 3 ersten Freitage in der Fasten ge
stiftet; am Passionösonntag, Palmsonntag und Gründonnerstag Predigt und 
Kreuzweg, herkömmlich; an den Sonntagen und minderen Festtagen Rosenkranz, 
herkömmlich. B ittgang in der Woche nach Peter und Paul nach Scheyern, 
geistliche Begleitung nicht obligat; am Dienstag in der Bittwoche geht die 
Pfarrgemeinde nach Andechs, ohne geistliche Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  
16 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 8 Jahrtage ohne V ig il,  34 Jahrmessen; 
ain Sebastianifcste Am t und Predigt gestiftet.

Bruderschaft 1) vom hl. Sebastian, oberhirtlich errichtet am 14. A p ril 1670, 
Ablässe vom 18. November 1669. Hauptfest: S t.  Sebastian; Convente: an 
den 4 Quatempersonntagen, Nachmittags Predigt und Procession; am Tage nach 
dem Hauptfeste V ig i l,  Requiem und Libera fü r die verstorbenen, Lobamt fü r 
die lebenden M itglieder der Bruderschaft. —  Vermögen der Bruderschaft: 2200 4 /.

2 ) D er christliche Mütterverein, oberhirtlich errichtet am 6. M a i, aggregirt 
am 13. M a i 1873. Hauptfest: am 1. Sonntag im September.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer; eigenes Meßnerhaus 
nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: n) reut.: 12142 47.34 Ẑ>., b ) nichtrent.: 
10099 4 /. 83 /H.

I I .  F ilin llt irc h r ii:  1 ) U n t e r w e i k e r t s h o f e n ,  hart an der G lonn und an 
der Districtsstraße von Eisenhofen nach Welshofen gelegen. Erbauungsjahr



X X V I.  Decauat oder Rural-Eapite l Sittc>lbach.

1608?) Nestaurirt 1871. Renaissancestyl. Geräumigkeit zu beschränkt. Baupflicht 
die Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken: u) „O e^ossen von IZuntx Leest in  7np;8- 
stur^ 1842." b) „OoZosson von Oossner in  Nünoston 1865."
Oons. äust. Patron der h l. M ä rty re r Gabinus. Patrocinimn am 19. Februar. 
3 a lt. xo rt. 8s. Om. bei der Kirche. Orgel m it 7 Neg. G o tte sd ie n s t 
(durch den Cooperator) an den Sonntagen im  Wechsel m it O rthofen, so daß 
2 Sonntage nach Weikertshofen, der 3. Sonntag nach Orthofen tr if f t ;  Passions
und Palmsonntag immer in  Weikertshofen; ferner an den Festtagen, ausgenommen 
Portiuncula, Johann Baptist und Peter und Paul. Außerordentliche Andachten: 
am Vorabende des PatrociniumS Vesper; während der Frohnleichnamsoctave 
AntlaSandacht. —  S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage m it V ig il  und Requiem, 12 J a h r
tage ohne V ig il,  33 Jahrmessen. —  Meßner und Cantor der Lehrer von Unter
weikertshofen. -—  Vermögen der Kirche: a.) rent.: 9032 4 7  60 ^ . ,  b) nichtrent.: 
7214 47  20 /§>.

2) O r th o fe n ,  in einem Thale 1 Kilometer abseits der Straße von 
Dachau nach Friedberg gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Nestaurirt. B an 
styl: Presbyterium gothisch, Schiff m it Flachdecke. Geräumigkeit genügend. 
Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken: a) „O usa ab 7 .  U. U rust 
Normest^ 1738. 4. itO K. 4. w iseroro nob is ." st) „IIus tinA sr Llonnostii 
1852." — Oons. äust. R itu ius : O xn lta tio  sanotao Oruois. 1 n it. tix ., 
2 a lt. port. 8s. Om. bei der Kirche. O rgel m it 4 Reg. G o tte s d ie n s t 
(durch den Cooperator) je am 3. Sonntag; am Weihnachtsfeste Frühmesse; am 
Patrocinimn Predigt und Am t, am Feste Peter und Pau l dazu noch Procession. 
—  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 1 Jahrtag ohne V ig il, 
2 Jahrmessen. —  Meßner und Cantor fü r gewöhnlich ein Ortsangehöriger, 
bei Leichengottesdiensten der Lehrer von Sittenbach. — Vermögen der Kirche: 
a ) rent.: 13400 47. 76 ^ . ,  st) nichtrent.: 2335 47. 72 /H. D er Baufond: 
534 47. 66

3) Roßbach, im  G lonnthal an der G lonn und an der Vicinalstraße von 
Sittenbach nach Odelzhausen gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Renaissance
styl. Geräumigkeitzureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken: 
a> „2 u  Ooitos Lstr Zoss mied nnest Itosspuest 4. N . O an^eneM nr in  
Llürmsten 1706." b) Dieselbe In sch rift, nur Jahrzahl 1710. Oous. einst. 
Patron der hl. Leonhard. Am Vorabend des PatrociniumS Vesper, durch den 
P farrer zu halten, ebenso am Patrocinium Predigt und Hochamt. 3 a!t. port. 
Om. bei der Kirche. Orgel m it 7 Reg. —  S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage m it 
V ig il  und Requiem, 1 Jahrlag  ohne V ig i l,  5 Jahrmessen. —  Meßner ein 
Bauer von Roßbach, Cantor der Lehrer von Sittenbach. —  Vermögen der 
Kirche: u ) rent.: 16448 47. 63 ^ . ,  st) nichtrent.: 8644 47  55 /H. Baufond: 
200 47

4) S t .  J o h a n n ,  in  einem einsamen Thäte gelegen. Erbauungsjahr un
bekannt. Nestaurirt 1834. Ohne einheitlichen S ty l. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht der Bauer von S t .  Johann als Eigenthümer. Spitzthurm m it 
8 Glocken: a) „7 c i ston. v s i  tuciit mo 7 .  6 . Ornst Llonnestii 1726." 
st) „ l i l lb in A s r .  Llolmestii 1854." —  Benedicirt. Patron der hl. Johannes

* )  Auf einer nicht mehr vorhandenen Pergamenttasel stand: diseS gegenwärtige goitshaus hat 
der Hochw. Hochcdel gebohrne Herr Herr Johan Philipp  von nnd zu Adelzhanseu ans 
Weikertshoveu Thumdechant zn Aichstätt vnd Thnmhcrr zu AugZpurg So im  1603 Jahr 
Von Neuem Erbaut und Erweihtert.
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der Täufer. Am Festtage Früham t m it Predigt durch dm Cooperator; außerdem 
nur noch Gottesdienst an einem der Bitttage. 1 u lt. port. —  S t i f t u n g  von 
4 Quatempermessen bevorstehend. —  Meßner der Eigenthümer der Kirche. — 
Kirche ohne Vermögen.

I I I .  psarrverhältnisse: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 6044 71/. 90 ^ . ,  
Lasten: 1802 4 /  90 Reinertrag: 4242 4 /., OnuScapital: 2910 4 /. 85 
W iddum: 10 Iiu 77 u 3 qm — 31 Tagw. 61 Dezim. Aecker; 8 Im 4 u, 11 qm 
—  23 Tagw. 60 Dezim. Wiesen; 26 du 57 u 67 qm —  78 Tagw. Holz. 
Durchschnittsbonität: 6. Pfarrhaus 1720 erbaut, 1869 einer großen Reparatur 
unterworfen, geräumig, passend, in  den unteren Räumlichkeiten feucht. Oekonomie- 
gebäude 1766 erbaut, geräumig und passend. Baupflicht bei beiden der Pfründe
besitzer. Hilfspriestcr: 1 Expositus (in  Großberghofen) und 1 Cooperator, fü r 
welchen Wohnung im Pfarrhause. Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1645, 
Trauungs- und Sterbebuch 1654.

IV .  .§ ch ilIvn h ä Ii!iis s r: I n  der P farrei befinden sich 2 Schulen: 1) Schule in  
Sittenbach m it 1 Lehrer, 134 Werktags- und 42 Feiertagsschülern.

2) Schule in  Unterweikertshofen m it 45 Werktags- und 18 Feiertags
schülern. Schulhaus in  Sittenbach ganz neu. D ie  Kinder der Expositur 
Großberghofen gehen in  die Schute in Walkertshofen; die Kinder von Ober
handenzhofen und M ühle Unterhandenzhofen der P farre i Welshofen kommen in 
die Schule in  Sittenbach.

E.vposillir GrofM'ghosm.
I. E rp listilirsch: G ro ß b e rg h o fe n , nahe der G lonn an der Straße nach Aichach 

gelegen. Nächste Bahnstation Dachau, 12 Kilometer entfernt. Nächste Post 
Schwabhausen, 4 Kilometer entfernt; Postbote von dort.

L jttw lilu i lüi'che: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1871. Zopfstyl. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken, die 
größere gegossen 1769 von Joh . Laurentius Kraus in  München, die kleinere 
von Bernhard Ernst 1669. Consccrirt am 6. August 1716. Patrocinium am 
Feste des hl. Gcorgius. 3 u lt. port. 88. II. Om. bei der Kirche, ohne Capelle. 
O rgel m it 6 Reg. G o t t esd ie ns t  an allen S onn - und Festtagen. Ewige 
Anbetung am 19. März. Aushilfe in  der Nachbarschaft w ird geleistet: am 
7. Januar und am S t. Annafeste in Hirtelbach; am Herz-Jesufeste und am 
Feste der hl. Katharina (25. November) in  Walkertshofen; am Feste Peter und 
Pau l in Oberroth; am Feste des h l. Sebastian, des hl. Laurentius, am 
1. Sonntag im  September und am Tage der ewigen Anbetung (9. November) 
in  Sittenbach. —  S t i f t u n g e n :  14 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 12 J a h r
tage ohne V ig il,  8 Jahrmessen. —  Nießner und Eantor ein Ortsangchöriger; 
eigenes Mcßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: u) renk.: 
19805 4 /. 78 />!)., b ) nichtrent.: 6179 4 /. 35 F).

I I .  Erpästlurverhültuisse: Präsentationsrccht der P farrer von Siitenbach. Fassion: 
Einnahmen: 1040 4 /., Lasten: 10 4 / ,  Reinertrag: 1030 4 /. Widdum: 1 Im 
36 u 29 qm —  4 Tagw. Aecker; 1 Im 51 u. 62 qm - 4 Tagw. 45 Dezim. 
Wiesen. Durchschnittsbonität: 14. Expositurhaus 1858 erbaut, geräumig, 
passend, trocken; ebenso die Oekvnomiegebäude. Baupflicht bei beiden die Ge
meinde. Beginn der Matrikelbüchcr 1800.

I n  Großberghofen ist keine Schule; die Kinder besuchen die Schule in  
Walkertshofen.
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Kleine Nöthen. S it te n b a c h , im X I .  Jahrh , gleichlautend m it der jetzigen W e rt
form bezeugt, war die Heimstätte jenes edlen UnKsIbrssüt äs ä ittsu b u sü ^ ), 
der um das I .  1029 als Schirmvogt der Bischöfe von Augsburg diesseits 
des Lechflusses waltete. E r wohnte im  genannten Jahre dem Begräbnisse des 
Bischofs B runo von Augsburg bei. (Raiser, antiqu. Reise von Augusta nach 
Viaca 1829. S .  72.) Noch in  den Jahren 1040— 1046 ist er bei einem 
Vergleiche zwischen den Bischöfen von Augsburg und Freising über den Zehent 
von Gisinhusir anwesend. ( lils ie ü s lb ssk , ümt. Vrimng'. l. 2. X . 1220.) 
Wahrscheinlich diente sowohl ihm als den folgenden von Sittenbach genannten 
R ittern  die B u rg  auf dem Keckenberg, eine Strecke nördlich vom jetzigen P fa rr- 
dorfe gelegen, zum Aufenthalte. E in  UouäiAsrrm äs 8 itindusü  erscheint um 
das I .  1160, ein Oüounruäus um 1190 in den Klosterurkunden von 
Weihenstephan und Scheftlarn. (N on . Uois. IX .  439. V II I .  464 .) Um die 
M itte  des X I I I .  Jahrh , erlosch dieses Adelsgeschlecht und die Herren von 
Freundsberg, späterhin die von Eisenhofen traten in  ih r Besitzthum ein.

Am 15. Oktober 1453 vertauscht Chunrat von Eysenhofen „seinen aygen 
Weyer vnd weyerstat zw Syttenbach dritter dem purckstal gelegen vnd auch den 
perg m it dem purckstal vnd Holtz darauf" an das Kloster Jndersdorf. (Oberb. 
Archiv X X IV .  334.)

Schon in  sehr früher Zeit finden w ir  Sittenbach als P farrei aufgeführt, 
denn auf der Synode zu Freising, die um das I .  1180 abgehalten wurde, 
w ird unter den Teilnehm ern auch Unäsrierm  plsbanus äs Litsnbuoü ge
nannt. (Oberb. Arch. X IV .  322.) Friedrich von Freundsberg verkaufte den 
Brüdern Rapoto und O tto  von Eisenhofen neben mehreren Höfen auch „die 
Vogtei über die Kirch Sickhenpach" im  I .  1293, wozu W ig. Hund bemerkt: 
„nennt man jetzt Sittenbach an der G lan ." Stammenbuch I. 191.)

D er P farrherr Salomon Höß (1579— 1595) lieferte eine noch vorhandene 
Beschreibung seines Pfarrsprengels, worin es zum Anfang heißt: „Sittenpach,
ain M onat oder Glück P fa rr, derselben Uo88S88ion ze geben ist des durchleuchtigeu 
hochgebornen Fürsten . . . Hertzog Wilhelmen in B ayrn  vnnd ih r Frstl. Durchl. 
8n66sz8oribu8: Fridberger Landtgerichts." A ls  Anhang ist beigegeben ein 
Verzeichniß der in  der Pfarrbibliothek vorhandenen Bücher, welches 17 lateinische 
und 22 deutsche theologische Werke, anderes ungerechnet? aufweist. (Erzb. O rd .)

E in  seltenes Vorkommniß brachte im  I .  1751 die P farre i Sittenbach in 
Aufregung. E in  H irte, Franz Sondermayer hatte bei Gagers im kleinen Ried 
mehrere uralte muschelförmige Goldmünzen (auch Rcgenbogenschüsselchen ge
nannt) gefunden und durch eine Mittelsperson auch den O rtspfarrer Anton 
Rottmanner veranlaßt, dem vergrabenen Schatze nachzuforschen. Es sollen viele 
Hunderte solcher Goldstücke (keltischen Ursprungs) gefunden worden sein. Eine 
gerichtliche Untersuchung deö Vorgangs hatte fü r die Finder große Belästigungen 
zur Folge; ein Theil des Fundes kam in das Münzkabinet zu München. 
(V g l. Oberb. Arch. X IV .  295 m it Abbildung.)

Eine von dem nachmaligen Dechant Rottmanner verfaßte Beschreibung 
dieser Vorgänge liegt bei den Pfarracten und wurde von G ra f Hundt an eben
erwähnter Stelle eingehend benützt. (V g l. B d . I. S . 292 dieses Werkes.)

I n  dem Mitgliederverzeichniß der hiesigen S t.  Sebastiansbruderschaft findet 
sich folgender denkwürdiger E in trag: „1671. D er W ohl. Ehrw. in  G ott
Geistl. Pater Ur. Xdrudnm  u 8. O lu rr r ,^ )  Orä. Urem. Dmsnls. 8. ^uZ us tin i. 
Den 20. J a n u a rii."

'0 Förstcmami leitet den Ortsnamen von dem nom. piogr. 8ito ab. Namenbuch I. I l l ä  
**) Dieser Eintrag läßt deutlich ersehen, daß Abraham n 8t» OI»r» nicht, wie Karajan in
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Voll S ittm bach 'ch Kilometer nördlich befindet sich noch ein guterhalteneS 
römisches Lager. I »  derselben Richtung bei Langengern zeigen sich S pu ren  
einer Römerstraße, die von Augsburg ausgehend wahrscheinlich über den P e te rs
berg gegen die I s a r  zog.

Ueber Sittenbach vgl. D eu tinger's alt. M a tr ., §§. 287 , 3 9 5 , 4 73 , 683 ; 
Oberbayer. Archiv X X V . 4 6 0 , 4 8 5 ; A pian 's Topographie S .  139. D a s  
Archiv des historischen Vereins von Oberbayern besitzt eine handschriftliche 
M onographie über Sittenbach von I .  N . v. Raiser.

U n te rw e ic k e r ts h o fe n  verlautbart in seiner ältesten Form  m it O isto ris ii 
tle vv isü artssü ou sn^ ), der um das I .  1150  im Kloster S t .  Ulrich zu 
Augsburg Zeugenschaft leistet. (N o n . Uoio. X X II. 6 2 .)

D ie  H errn  von Eisenhofen waren daselbst um das I .  1340  seßhaft; 
namentlich ist ein Konrad dieses Geschlechtes hier nachgewiesen. (H undt, 
Stammenbuch I. S .  192 .)

I m  I .  1473 am 4. November wurde ein laugeschwebender S tre i t  zwischen 
dem P farrhe rrn  Georg Hueber zu Sittenbach und seinen Filialisten dahin ent
schieden, daß „derselb Schuldig sey, durch sich selbs oder amen gesellen das 
gütlich offen Ainbt amen S u n ta g  in  der Zukürcheu zu Grosscnperkhosen vnnd 
den andern zu weigertzhofen . . .  zu halten." (Acten des erzb. O rd .)

Geschichtliche Notizen über Unterweikertshofen, verfertigt von Cooperator 
J o s . G rob, liegen im Pfarrarchive.

O r t h o f e n ,  ursprünglich Nordhofen, erscheint um daö J a h r  1150 mit 
llo m rio u s  >Is X o i'tüo le iV ^) am frühesten historisch beglaubigt. (N o n . I,o is . 
IX . 4 36 .) J u  der Pfarrbeschreibung des P fa rrhe rrn  S alom on  Höß e. 1585 
ist noch zu lesen: „ I n  der U ilial Khürchen Nortthoven seind 3 A ltar . . . 
Aufs dem Chor A ltar w ürdt Sunderlich celebrirt in  lss to  Invcm tionis 8 . Orucns, 
davon ein herrliche Prvcession gehalttenvnnd ein grosser oonoursus populialzeit ist."

Gleichwohl findet sich in der Sunderndorffer'schen M atrikel v. I .  1524 
bereits geschrieben: lOIinIis sso lss ia  s. O rueis in  O rtüo ten .

D ie apianische Karte v o m J . 1566 verzeichnet den F ilia lo rt ebenfalls: Orthouen.
Ro ßb ac h ,  U ossupusiV ^^), kommt um das I .  975  bei einer Tauschhandlung 

zwischen Bischof Abraham und einem gewissen Jsang rim  vor. (N s io ü s ld ssü , 
Inst. VrisiiiA. I. 2 . X . 1104.)

Am 29. J a n u a r  1299 überläßt Chunrat der Rospacher eine Hube zu Nospach, 
das M oülehen, Friedrich dem Amman von Weikeröhofen. (N o n . Loicr. X . 4 8 1 .)

D ie Kirche hatte im X V I. J a h rh , nur 2 A ltäre —  6 . Iw o n a rä i  s t  
8 . O utlm rinus. D er dritte — ^ ssu rn p tio u is  II. V. N  —  epistirte noch nicht.

S t .  J o h a n n ,  einsames Kirchlein am Roßbache gelegen, in der M atrikel 
vom I .  1524 su p s llu  8 . siokmisis H upt. in  O lre iw srsw iusü i genannt, wird 
Wohl mit Recht a ls ein uranfänglicheS Baptisterium  betrachtet.

D ie  mehrerwähnte Pfarrbeschreibung aus dem X V I. J a h rh , sagt: „ I n
der 10!ml Khürchen S .  J o a n s  ist nu r 1 A lta r, darauff sunderlich in  der 
Khürchweych, in ls s to  8 . 4onnn is U kiptisius ot te rm  6t:> p o s t r lso sn sio n is  
v n i  celebrirt w ürdt."

Um das I .  1817 drohte diesem Gotteshause stündlich der Einsturz; lange

dessen B i o g r a p h i e  a n g i b t  ( S .  7-1) schon nach zwei- oder d re i jä h r ig e m  A u fen th a l te  1 6 6 6 — 1 6 6 9  
T a x a  verlies!, sondern  d a ß  er v ie lm ehr  erst im  fünf ten  J a h r e  seines d o r t ig e n  W irk e n s  nach 
W i e n  übersiedelt  sein m u ß

I  B e i  den H öfen  des W icha r t .  F ö r s t c m a n n  l .  12 9 7 .
* 0  Bei  den nördlich gelegenen H öfen .

***) Gleichbedeutend m i t  Pfcrdebach .  F ö r s t c m a n n  I I .  852 .
W esterm ayer': D iöccsau-B eschreibulig . N I . 12
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Zeit wurde hier kein Gottesdienst gehalten; erst im I .  183-1 erfolgte eine 
Restauration desselben.

G ro ß b e rg h o fe n , Uc-rMoven, ist sicher urkundlich nachzuweisen um das 
I .  1125, indem G raf Hartwich zum Scelenhcile seines Bruders A ltmann zu 
dieser Zeit einen H of daselbst zum Dome in  Frcising schenkt?'-) (Uoielielboale, 
'n,8t. IG is inx . I. 2. bi. 1301.)

Am 15. Januar 1500 entscheidet Johannes Schrankt), Gcneraloicar zu F rc i
sing, daß die P farrer zu Sittenpach „alm ahl den negsten Montag nach dem Suntag, 
daran daß göttlich Ambt zu Weickertzhoven gehalten ist worbten, Am  Meß in 
S a u t Georgen Kirchen zu Grossenperckhouen leßen vnnd außrichten. Auch den 
Vmbgang vmb die Kirchen daselbs Volbringen sollen, alß den von alter her ge
schehen vnnd gehalten ist worden." (O rd . Arch.) V g l. oben unter Wcickertshofen.

B is  zum I .  1717 wurde die F ilia le  Großberghofen durch den Cooperator 
von Sittenbach excmrrsncio versehen; im  genannten Jahre aber erfolgte die 
Errichtung einer Expositur, indem man einen der Pfarrkirche Sittenbach ge
hörigen Hof daselbst zur Wohnung fü r einen Ortsseelsorger in  Stand setzte.
Zu  Sittendach wirkte als Pfarrer und Dechant (1767 bis P 1788) Joseph Rcsch, Oie. tlico l. 

früher Priestcrhausdircctor in  Dorfen und Freising. E r ist Verfasser eines im I .  1766 erschienenen 
Katechismus für die Volksschulen, sonne eines Auszuges aus dem Onwvlnsmus Rom anns für 
Katecheten. Auch existirt von ihm ein ascetisches Handbüchlein: D ias sanota saesrclotis I 'o tr in i.  
H ls in A n s  1769. (Baader verwechselt diesen Autor m it dem gleichnamigen Historiographen des 
BiSth. Archen.)

Aus Großberghofen ging hervor der Jesuit V itus  Pichler, geboren 1670. Derselbe stndirte 
zu Ingolstadt und trat 1696 in  die Societät Jesu, machte sich als Schriftsteller ans dem Gebiete 
der Eontroverse und des kanonischen Rechtes einen Namen und starb zu München im I .  1736.

18. Walkertshofen.
Pfarre i m it 200 Seelen in 32 Häusern.

Walkertshofen, D ., P f.-K ., P f.-S .. Schule -j- I Erdweg, W .......................18 S . 6 .<3. I K il.
132 S . 23 H .' —  K il.  s P r t r r - Iu r g ,  W., F-lk., M  . 20 „ 3 j  2 „

A n m e r k u n g e n :  11 Umfang der Pfarre i circa 6 Kilometer.
2) Wege gut.
3: Die Ortschaften der Pfarre i gehören in das Bezirksamt Dachau und in die politischen Ge

meinde» Großberghofen und Eisenhofen.

1. Pfnrrslh : W a lk e rts h o fe n , 1 Kilometer abseits der Landstraße von Dachau 
nach Aichach, hoch gelegen. Nächste Bahnstation Dachau, circa 12 Kilometer 
entfernt. Nächste Post Schwabhausen.

P fan lürcht!: Erbauungsjahr unbekannt. Ursprünglich gothisch, jetzt Renaissance
styl. Geräumigkeit zureichend.'"-) Baupflicht die Kirche. Satte lthurm  m it 
3 Glocken, gegossen 1874 von Schmid in  Augsburg. Omi«, civil. Patrocinium 
am Feste der hl. Katharina (25. November.) 3 »I». poi-t. 8«. 1>. Om. bei 
der Kirche ohne Capelle. Orgel m it 0 Reg. P fa r r g o t t e S d i e n s t  an allen 
Sonn- und Festtagen, ausgenommen Sonntag in der Frohnleichnamsoctavc und 
Fest Peter und Paul. ConcurS am 3. Sonntag nach Pfingsten. Ewige An
betung am 16. J u n i. Sept.-Ablässe am Neujahr, Dreifaltigkeitssonntag und 
Patrocinium. Herkömmlich w ird am Sebastianifeste in Sittenbach Aushilfe 
geleistet. Außerordentliche Andachten: im Advent einige Rorate nach Angabe,

'0 Die Iden titä t beider Ortsnamen zeigt Gras Hnndi im Dachauer Ampcrbolen, Jahrg. 1880 X. 13. 
**) Hier Grabsteine der P farrer Balthasar Paar -j- 1621, Sigmund Faber ch 1722, Johann 

Jobst P 17-10. I n  der Vorhalle ein lnnin mehr leserlicher Stein m it der Jahrzahl 119-1.
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in der Fastenzeit au den Freitagen Kreuzweg; au den Sam stagen Rosenkranz. 
—  S t i f t u n g e n :  2 Jah rtag e  mit V igil und Requiem , 15 Ja h rta g e  ohne 
V igil, 43  Jahrm essen.

B r u d e r s c h a f te n :  D a s  Apostolat des Gebetes, der Bruderschaft vom hei
ligsten Herzen Je su  aggregirt am 24. J u n i  1870. Hauptfest: am 3. S o n n 
tag nach Pfingsten.

M eßner und Cantor der Lehrer; eigenes M eßnerhauS nicht vorhanden. —  
Vermögen der Kirche: ») renk.: 8699 47. 43  /H., b )  nichtrent.: 2742  4 /. 85

II. Nestenkrrcht: S t .  A n n a c a p e l le .  E rbauungsjahr unbekannt. Rotunde. B a u 
pflicht die Pfarrgemeinde. Oons. äub . Kuppelthurm m it 2 Glocken. P atron in  
die hl. Anna. 1 u lt. po rt. G o t te s d ie n s t  am S t .  Annatag. —  M eßner 
und Cantor der Lehrer von W alkertshofen. D ie  Capelle wird a ls  W allfahrt 
„M aria  H ilf" (auch Klause genannt, weil früher ein Klausner da w ar) viel 
besucht. —  O hne Vermögen.

I n  Erdweg befindet sich eine Capelle, erbaut und benedicirt 1848. 1 u lt. park.
III. F ilia lk irche : P e t e r s b e r g ,  nahe der G lonn an der S tra ß e  von Dachau nach 

Aichach unweit Eisenhofen gelegen. E rbauungsjahr 1104. R estaurirt 1869. 
B austy l: kleine dreischisfige romanische Basilika mit 3 Apsiden, geweißte Flach
decke. Geräum ig. Baupflicht die Kirche. S a tte lth u rm  mit 2 Glocken, die 
eine 1708, die andere 1710  gegossen in  München von M . Langenegger. Oons. 
einst. P a tro n  der hl. P e tru s . 1 ult. iix., 2 ult. xo rt. Om. nicht mehr be
nützt. O rgel m it 4 Reg. G o t te s d ie n s t  am P atrocin ium , am S on n tag  in 
der FrohnleichnamSoctave, am M arkustage und am Feste der unschuldigen Kinder; 
an Werktagen monatlich einm al; am M ittwoch in der Bittwoche B ittgang  hieher. 
Außerordentliche Andachten: an 4  S onntagen  in  der Fasten nnd am G rü n 
donnerstage P red ig t; 5 Krenzwegandachten; am Osterfeste Nachmittags P redigt, 
Rosenkranz und Litanei; an den S onntagen  des M aim onats M aiandacht, frei
w illig, sehr feierlich gehalten unter Betheiligung mehrerer Priester und Lehrer 
der Umgegend. —  G e s t i f t e t :  1 Jahrm esse m it Libera. —  M eßner ein G ütler 
in Petersberg, C antor der Lehrer von W alkertshofen. —  Vermögen der Kirche: 
u ) ren t.: 3285  4 /. 71 ^ . ,  st) nichtrent.: 358  4 /. 59 />),.

I V. p sa rrv e rlM tn rs s r : Inst, eollut. Fassion: E innahm en: 1613 4 / . ,  Lasten: 57  4 /.  
57  H . ,  R einertrag: 1555  4 /.  43 /H. W iddum: 13 lia  96 s  98 stw ----- 
41 Tagw . Aecker; 4  stu 92 u 69 gm —  14 Tagw . 46  Dezim. Wiesen; 1 stu 
75 u 47  «zw. —  5 Tagw . 15 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 11. P fa r r 
haus 1825 erbaut, geräumig, Passend, trocken; ebenso Oekonomiegebäude. B a n 
pflicht bei beiden der P farrer. D ie Matrikclbücher beginnen 1626.

V. Schulvrrhlilln issc: 1 Schule in Walkertshofen m it 1 Lehrer, 82  Werktags- und 
48  Feiertagsschülern. Kinder aus der P farre i W elshofen und sämmtliche Kinder 
der Exposilur Großberghofen (P fa rre i Sittenbach) kommen in die Schule in 
Walkertshofen.

E im io  U o tiM . W a lk e r t s h o f e n ,  FVrstkörsIrovu?), gedieh unter Bischof Arbeo circa 
775 als Schanrung eines gewissen Helmker an die Domkirche zu Freising, über 
welchen späterhin bestrittenen Act um das I .  800  in  unserem O rte  ein 
V crhandlungstag stattfand, dem die M isst Erzbischof A m  und Audulf, dann die 
Bischöfe Alto von Freising und Adelwin von Negensburg nebst 5 Aebten an 
wohnten. (Zlcneststistcmlc, stmt. VrisinA-. I. 2. H. 9 l ,  239 .) I m  X. J a h rh , 
wird auch schon ein G otteshaus daselbst erwähnt, da Bischof Landpert, der Hei-

179

*> Hube des Waldker. Föri'teman» I. ->242,
12^
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lige, (038— 937) an einen Edlen Papo einen O r t IVuIikeresIiuvu  m it einer 
Kirche gegen Besitzungen in  Omaras uns Piparpah vertauscht. (1  ̂ 6. X . 1039.) 
I m  ältesten Urbar des HerzogthumS Bayern, verfaßt um das I .  1240, werden 
2 Höfe zu Walkershoven aufgeführt, welche namhafte Reichnisse au N atu
ralien zum Amte Dachau einliefern mußten. (U ou. Uow. X X X V I.  u. 77.) 
Walkeröhofeu w ird um das I .  1430 „ein dorfgericht der A w erin" genannt. 
Eine sehr interessante Urkunde „W ie  sich mein Herr (Herzog Ernst) Walgers- 
hovcn verzigen, so Fraw Elisabet von Mayland erkauft und das Jorgen Adelz- 
hawser übergeben hat" vom 1 . 1432 steht bei O etslius, rer. Ueno, soript. I I .  216. 
D ie  P farre i Walkertshofen erscheint m it Sepultur im  I .  13 lei. Laut der 
Sunderndorffer'schen M atrikel vom I .  1524 hatte der Abt deö Klosters Scheyern 
das Präsentationsrecht auf die P farre i Walkertshofen*); doch in  einer U r
kunde vom 4. August 1544 bekennt D r. Leonhard von Eck zu Randeck, daß ihm 
Abt Andreas, Pankratius P r io r und gemainer Convent des Klosters Scheyern 
„das 4ns Uutronutus der P fa rr zu Wolckertzhouen im Dachawer Landtgericht gelegen 
sambt der Wiseu der Zeidelbach vnder S . Peters Berg bey Eisenhouen gelegen, 
Darzu das Gottshanß auff demselben Berg, S . Peters Kirchen genannt, zuge
stellt haben." (U. V. ätoplnrnns, Oüronioon L lv im sts rü  ßolreirn 1623 p. 1 l3 .)

A ls  P farrer von Walkertshofen t r it t  im  I .  1518 Priester Leonhard Seid l 
auf, der übrigens bei Gelegenheit der P farrvisitation vom I .  1524 wegen A lter 
und Schwachheit nicht persönlich erschien, sondern sich durch seinen Captan J o 
hannes Errmann vertreten ließ. Von dem Pfarrherrn S im on Albrecht, der vom 
I .  1637 bis zu seinem Tode am 8. Januar 1642 hier thätig w a r, w ird be
richtet, er sei in  Welshofen beerdigt worden, wie denn überhaupt letztere P farrei 
zugleich m it Walkertshofen um jene Zeit öfter von ein und demselben Priester 
versehen wurde. I n  späteren Jahren scheint P farrer Sigmund Faber (1692 
bis 20. November 1722), von welchem die hiesige Pfarrkirche einen ganz silbernen 
Kelch besitzt, die beiden obigen Pfarreien vereinigt pastorirt zu haben, woraus auch 
erklärbar w ird , daß ihm ein Provisor beigegeben war. (Acten des erzb. O rd .)

An eine schon früher bestehende Dorfcapelle zu Walkertshofen (von Schmid 
„cm im llu auf dem Prunbcrg" genannt) wurde um das I .  1706 ein Eremito- 
rium  angebaut fü r einen Eremiten, der daselbst Schule hielt. I m  I -  1747 
finden w ir  einen Eremiten Frater Anton Roider zu Walkertshofen erwähnt.

Von dem Besetzungsrechte auf diese P farre i g ilt das Gleiche, was bei den 
Notizen über die P farrei Hirtelbach bemerkt ist.

D ie  P farre i Walkertshofen gehörte bis znm 24. October 1871 zum De- 
canate Egenhofen; am genannten Tage wurde sie m it noch 4 Pfarreien dem 
Landcapitel Sittenbach einverleibt.

Ueber Walkertshofen sehe man Deutinger'S alt. M a tr., W . 251, 399, 544, 
686 ; Oberb. Archiv V I I .  136, 1 4 4 -1 4 5 . X X V . 487.

P e te rs b e rg , nions >8. 1 'o tri, der älteste ganz erhaltene Kirchenbau un
serer Erzdiöcese, verdankt seine Entstehung dem I .  1104. I n  diesem Jahre 
nämlich erhielt die Klostergemeinde zu Fischbachau, welche ans verschiedenen 
Gründen ihren bisherigen Wohnsitz aufgeben wollte, von den beiden Grafen 
O tto  I I I .  von Scheyern, dem Sohne Haziga's, und Berchtold von Bnrgheim **) 
die B u rg  Glaneck an der G lonn zur Umgestaltung in  ein Kloster geschenkt. 
Abt Erchimbold, aus dem S tifte  Hirschau, stellte die geeigneten Mönchswoh-

") VvrcktAörsllomrn Leelvsirun oum Uveimrc vt vurtitoros clnos schenke Graf Berchtold von 
Burgeck oder Burgheim 1104 dem Kloster Usenhosen; Ltepüanns, Oliron. Itlon Lobeiim 15.

**) Die 2 genannten Grafen sind m PeterZberg auch bestattet. Iln ix l - Osrvolil, Kote. 
Lalisb. I I I .  302.



Pfarrei: 13. Weichs. I81

uungcu her und baute eine kleine romanische Kirche, wie w ir  sie, in  der Haupt
sache unverändert, jetzt noch vor uns sehen. Papst Paschaliö I I .  bestätigte die 
T ranslation den S tiftes  Fischbachau nach Eisenhofen oder Glaueck am 7. N o 
vember 1104. (N on. Ilo io . X .  439.) Ba ld  darauf weihte Erzbischof Con
rad I. von Salzburg das von dem gebannten Bischöfe Heinrich I. von Freising 
unrechtmäßig conseerirte Gotteshaus feierlich ein. I m  I .  1107 erfolgte der 
Umzug der Mönche in das neue S t if t .  G ra f Berchtolo trat selbst hier in den 
Orden. Abt Erchimbold starb auf dem Petersbcrge im I .  1111; aus der Neu
wahl ging B runo als Klostervorstand hervor.

Nach 12jährigcm Aufenthalte auf dieser schönen stillen Höhe griffen die 
Söhne des h l. Benedietus (1119) abermals zum Wanderstabc (angeblich wegen 
Wassermangel) um sich in  der alten B u rg  Scheyern dauernd niederzulassen.

Es bestanden hier im  M itte la lte r und bis in 's  X V I I .  Jahrh . 2 Wochen
messen, die wohl von Scheyern aus gestiftet waren. Erst am 23. Octobcr 1692 
wurden dieselben auf eine reducirt.

D as altehrwürdige kleine Münster auf dein PeterSberge, dessen Außenwände 
freilich von mehreren Stützmauern umgeben sind, hat seine ursprünglichen Formen 
überraschend getreu bewahrt und es machen die niederen dicken Pfeiler und Säulen 
im  In n e rn , letztere noch m it dem Würfelcapitäl, auf den Beschauer tiefen Eindruck. 
Möchten die noch baroken Fenster bald im einfachen Rundbogen hergestellt werden.

D ie  früher leeren Wände des Mittelschiffes sind jetzt m it Heiligenbildern 
in  Medaillonsorm geziert. A lte  Bildwerke fehlen, m it Ausnahme eines Cruci
fixes nebst Dolorosa, welches jedoch aus Eisenhofen hieherkam.

Ueber Petersberg vgl. N s io liö llw ek , Iiis t. X ris iiiP  I. 2. X . 1291 in uo ta ; 
S ig h a rt, m itte la lt. Kunst der Erzd. S . l l —12 m it Abbildung auf Tafel I . ;  
M . K n ill,  Scheyern als B u rg  und Kloster S . 4 4 - 4 8 .

E rd w e g  soll nach Freudensprung u ll rn tim voA6*) sein, welches um das 
I .  827> m it einem O ratorium  in den Urkunden Freising'ö erwähnt w ird . (ö ls i- 
(>Ii6lI)6oü, Iu8t.. IN'imriA'. I. 2. X. 439.)

13. Weichs.
Pfarre i m it 1044 Seelen in  166 Häusern.

Weichs, D., Pf.-K., Pf.-S. Schule, -s- Aufhäuft!,, D., Flk., 's- . 110S.25H. 2K ii.
171 S. 73 H. — Kil. Erlpfaffenhofen, W. . . 22 „ 1 „ 3 „

Albertshofen, E. . . . ) 9 1 1 Cbrrslinch, D. Flk., -s- 63 „ 13 „ 3 „
Breitcnwies, W. . . . 10 „ 2 „ j) Eqcloriod, W.. Flk., >s- . 25 „ 5 „ 4 „
Edenbolzhansen, W. . . 37 „ 0 „ 3 Harlwigshansen, W. . . 28 ,. 4 „ 5 „
Erlbach, W.................... 29 „ 1 „ 1 Stachusried, W. . . . 10 „ 4 4
Erlhausen, W. . . . 10 „ 5 „ 2 Gundaiiterüüors, D., Flk., -s- 70 „ 10 „ 4 .,
Frenking, D .................. 18 „ 7 „ 3 Schwabhanse», 13. . . 8 „ 2 ,. 0 ..
Zielhofen, W. . . . 22 „ 2 ., 1

Anm erkungen: 1) Bei Deutiuger Ortschaft „Lueg" wird nicht mehr aufgeführt! daselbst finden sich 
nicht die Ortschaften: Albertshofen. Breitenwies. Zielhofen; die Ortschaften Berg und Dafern 
2 Häuser von Stachusried und 3 Häuser von Schwabhanse» sind von Protestanten bewohnt.

2) Im  Pfarrbezirt circa 50 Protestanten, nach Kemoden eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei 18 Kilometer.
4) Wege großentheils beschwerlich, besonders bei nasser Witterung.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Dachau und in die politischen Ge

meinden: Weichs, Ainhofen, Aspach, Frauenhofen und Pasenbach.
Ü) Am 10. Januar 1870 wurde der Weiler Neuried nach Hilgertshausen auSgepfant.

*) Zum Wege des Nato, s Freudensprung.)
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I .  P fa rrs lh : W c ich s , an der Districtsstraßc von JnderSdorf nach Petershausen 
im  Thäte am Glonnflusse gelegen. Nächste Bahnstationen Röhcmoos und 
Petershausen, je 5 Kilometer entfernt. Nächste Post JnderSdorf.

PflinNüchc: ErbauungSjahr unbekannt: erweitert und restaurirt 1875 und 
1879. Baustyl: Presbyterium ursprünglich gothisch, jetzt sammt Schiff F rüh
renaissance. Hinlänglich geräum ig^) Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitz- 
thurm. (bis 1875 S atte lthurm ) m it 4 neuen Glocken, gegossen 1875 von 
Eduard Becker in Ingolstadt. Inschriften: u) „H l.  M a rtinas  beschütze die 
P farre i WeichS und segne meine Schaffer Georg und Therese Baustädter." 
b ) „Herz Jesu, Erbarmung fü r uns und alle Menschen!" o) „Herz M a riä  
sei unsere Zuflucht jetzt und allezeit!" ci) „H l.  Joseph bitte fü r die S te r
benden!" Eons. stub. Patrocinium am 11. November. 3 n it. tix . 8s. L . 6m . 
ohne Capelle; früher G ru ft der Freiherrn von WeichS. Orgel m it 16 Reg. 
P fa rrg o tte S d ie n s t stets in  der Pfarrkirche. Concurs am Patrocinium. Ewige 
Anbetung am 17. Februar. Sept.-Ablässs am Patrocinium, Kirchweih und am 
Feste der unbefleckten Empfängnis; M a riä . Aushilfe w ird geleistet fre iw illig  am 
Michaelifeste in  Langenpettenbach. Außerordentliche Andachten: Rorate nach 
Angabe, Oelberge und Kreuzwege in der Fastenzeit fre iw illig , Rosenkränze an 
den Samstagen und Sonntagen herkömmlich; an jedem Samstag nach dem 
Rosenkranz und Libera stiftungSgemäß am Familiengrabs der Freiherrn von 
WeichS V s  p iotunstis m it Vers, und Ornt. — Alle 2 Jahre am 3. M a i 
Wallfahrtsgang nach Scheyern m it geistlicher Begleitung. — S t i f t u n g e n :  
9 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 22 Jahrtage ohne V ig il;  13 Jahrmessen, 
8 Quatempermessen, 4 Quatemperämter.

Bruderschaft von der allerheiligsten Dreifaltigkeit, oberhirtlich errichtet am 
12. M ärz 1723, Ablässe vom 26. November 1722. Hauptfest: Dreifaltigkeits- 
sonntag m it Procession im Freien. Nebenfeste: je der 3. Sonntag im  Januar, 
A p ril, J u l i  und Octobcr; Hochamt, Predigt und am Schlüße Abbetung des 
englischen Rosenkranzes. —  Vermögen: 850 4V

Den Meßnerdienst versieht ein Meßnergehilfe, den Cantordienst der Lehrer. 
—  Vermögen der Kirche: n) rent.: 71231 47! 4 5 / I . ,  b ) nichtrent.: 21543 4V.

I I .  M ia !K irch e n : 1) A u fh a u se n , nördlich vom Pfarrsitze gelegen. Erbauungsjahr 
unbekannt. Baustyl ursprünglich gothisch, nun Renaissance. Restaurirt 1869 
bis 1872. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Oous. stirb. Kuppel
thurm m it 2 Glocken: n) D ie  größere: , M a r in  b in  tob X a ve ri bspsr 
Inri-A'sr mr 11 uneben Aoss in isb . Ü IV O X X -" b ) D ie  kleinere: „b s iu rie b  mn- 
A'isssr kmno v o ru in i N 6 0 0 0 X X I I I . "  Patron der h l. Stephanus. 3 u lt. tix . 
E in. ohue Capelle. G o tte sd ie n s t im  Wechsel m it Egelsried (wenn die Cooperatur 
besetzt ist). —  S t i f t u n g e n :  5 Jahrmessen. —  Meßner und Cantor ein Gütler 
des Ortes. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 5628 4V., b ) nichtrent.: 1900 4V.

2) E b e r s bach, an der Districtsstraße nach Petershausen gelegen. E r
bauungsjahr unbekannt. S ty l :  im Presbyterium ursprünglich gothisch, später 
Renaissance. Restaurirt 1869— 1872. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht

'0 Im  Innern der Kirche befindet sich n. n. ein Grabstein mit folgender Inschrift: Xnno 
Domini 1576 den 6. Jannary starb der (idl und vest Joachim non und zn Wcichs nnd 
Pfleger zn Wolsserlzhansen seines alters . . . dem Gott gnad. — 4.nno Domini 1576 den 
18. Jnly starb die Gdl und Tugcnthafft Fraw Anralia von und zn Wcichs eine Gebarne 
Gbranin von Wilkenberg . . . jrcS Alters der Gott gnadl. Aus anderen Steinen: Jörg von 
WeichS P 1560, Wolf Joachim von WeichS -j- 1617.

Denksteine früherer Pfarrer: Osvalüns Vuroeluis 4 45!15, Joh. Bapt. tmrl, Decan, apost. 
Prownotar 4 1677, Joh. Gg. Wnizenpcck, Volckonms Dir. D. 4 1680, Andreas Staudinger 
4 1720, Tobias Slraust 4 1641, Benesieiat Lconh. Blab, 0. 1t. von JnderSdorf 4 1600.
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die Kirche. O-ms. stütz. Kuppelthurm m it 2 Glocken: s ) D ie  größere: „Z u  
Gottes Ehre gos mich Michael Langenegger in  München rmo 1714". tz) D ie  
kleinere: „M atthäus Schneider in  München goS mich 1640." Patrone: S t.  Georg 
nnd M aria . 3 u lt. üx. Om. ohne Capelle. G o tte s d ie n s t nur am Patrocinium. 
—  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag ohne V ig il,  7 Jahrmessen. —  Meßner ein G ütler 
des Ortes. — Vermögen der Kirche: u) renk.: 3485 47., tz) nichtrent.: 1400 47.

3 ) E g e ls r ie d , nordwestlich von Weichs gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. 
Restaurirt 1869— 1872. S ty l  ursprünglich gothisch, jetzt Renaissance. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken: 
u) D ie  größere: „0 rsx  A'Iorius vo»i enm puoe. 1585 ju r . "  tz) D ie  kleinere: 
„L lutttzueus, N uraus, tzmous, stotznnues." —  Oon8. stutz. P atron : die 
h l. Anna. 3 u lt. tix . 6m . ohne Capelle. G o tte s d ie n s t im Wechsel m it 
Aufhausen (wenn die Cooperatur besetzt ist). —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag 
ohne V ig i l,  7 Jahrmessen. —  Meßner ein G ütler des Ortes. —  Vermögen 
der Kirche: u) ren t.: 3028 47., tz) nichtrent.: 1500 47

4) G u n d a cke rsd o rf, westlich von Weichs gelegen. Erbauungsjahr un
bekannt. Restaurirt 1869— 1872. S ty l  ursprünglich gothisch, später Renaissance. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Ocms. stutz. Sattelthnrm  
m it 2 Glocken: u) D ie  größere: „H e rr Franz Xaver Bachmayer, P farrer in  
Weichs. unin) 1712 goß mich Abraham Brandmäler in  Augsburg." tz) D ie  
kleinere: „Pau lus Kopp goS mich in  München 1687." 3 u lt. tix . Om. ohne 
Capelle. G o tte s d ie n s t am Patrocinium. —  S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage m it 
Requiem ohne V ig il,  3 Jahrmesseu. —  Meßner ein G ütler des Ortes. —  
Vermögen der Kirche: u) rent.: 3357 4 7 , b ) nichtrent.: 2200 47

I n  Frenking ist eine Capelle, Eigenthum der Gräflich-Sprcty'schen Familie 
auf Weilbach. 1 ult. zrort. Patronin die seligste Jungfrau M a ria .

I I I .  P fa rrvcrhM n isse : Wechselpsarrei. Fassion: Einnahmen: 4798 47. 93 chj>., 
Lasten: 737 47 14 />?>., Reinertrag: 4061 47 79 uz>. Onnscapital im B e 
trage von 3942 47  85 -Z. bis 1895 inol. m it jährlich 197 4 7  14 /H. zu 
tilgen. W iddum: 16 Im 69 u 90 qm. — 49 Tagw. 1 Dezim. Acckcr; 8 tzn 
30 u 70 qm —  24 Tagw. 38 Dezim. Wiesen; 3 Im  80 u 93 qm —  11 Tagw. 
18 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 10. Pfarrhaus a lt, Erbauungsjahr 
unbekannt; hinlänglich geräumig, gut erhalten, passend, trocken. Oekonomie- 
gebäude: Stadel a lt, m it Strohdach, gut erhalten; Stallungen seit 1853 neu, 
gewölbt. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. —  Statusgemäß 1 H ilfS- 
priester, fü r welchen Wohnung im oberen Stockwerke des neuen Pferdestallcö; 
die Stelle seit 14 Jahren nicht mehr besetzt. D ie  Matrikelbücher beginnen 
1669. —  I n  der P farrei besteht das frciherrlich von Weichs'sche Beneficinm, 
gestiftet durch Wvlfgang Freiherr» von und zu Weichs sh 1495 als Abt von 
Weihenstephan); aufgebessert 1 8 6 6 durch H. W ilibaldBaustädter. C onfirm irt 1490. 
Besetzungsrecht Se. Epc. der Hochwürdigste Herr Erzbischof (früher die Freiherren 
von Weichs). Obligatmesseu ursprünglich 3 wöchentlich, am 16. M ärz 1874 
und wiederholt am 1. October 1880 reducirt auf 1 Wochenmesse. D er Bencficiat 
leistet außerdem Aushilfe in  Kirche und Schule. Einnahmen: 965 .17 8 />(,., 
Lasten: 6 4 7  28 Reinertrag: 958 47  80 /F. Grundbesitz: 88 » 59 qm 
----- 2 Tagw. 60 Dezim. B on itä t: 15. BeneficialhauS massiv gebaut, ehemaliges 
Schloß; großer Obst- und Gemüsegarten. Z u r Wendung der Banfälle werden die 
Zinsen des BaufondeS verwendet, welcher ein Vermögen von 2571 47  42 besitzt.

IV . KchuIverlM tiiisse: I n  Weichs 1) Knabenschule m it 1 Lehrer, 67 Werktags
und 23 Feiertagsschülern;

2) Mädchenschule m it 2 Schulschwesleru, 73 Werktags- und 3 ! Feiertags-
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schülerinnen. Knabenschulhaus 1880 erbaut. — D ie  Kinder von Ebersbach, 
welches zur Hälfte nach Vierkirchen gehört, besuchen die Schule iu Weichs. 
Von Hartwigshausen besuchen die Kinder die Schule in  Hilgertshausen, von 
Egelsried die Schule in Jetzendorf.

V . I n  Weichs haben die Schulschwestern ein F ilia lin s titu t, fü r welches ein Theil 
des Mädchenschulhauses adaptirt und durch Anbau nebst Oekonomiegebäude er
weitert wurde; sie haben keine Capelle. 10 Prvfeßschwestern und 73 Präparandinnen.

Mission wurde gehalten 1860 durch ? ? . Jesuiten.

Ä ir il ie  Rotsten. W eichs, estci rviüscOst, gelangte unter Bischof Arbeo am 7. M a i 765 
durch Schankung des Edlen Poapo, soweit es dessen Erbtheil war, an die Dom- 
kirche zu Freising. (L le ioüslüvoü, Inst. Ich'isiug'. I. 2. IT  13.) Eine Frau 
D iotpurc überließ unter Bischof Atto (784— 810) demselben Gotteshause ih r 
dortiges Besitzthum. ( Id il l.  IT  153.) Und so konnte Bischof Lantbert aus 
seinen', bischöflichen Eigenthum um das I .  945 3 Huben zu Wisa m it Wiesen 
und Wäldern an den edlen Jsanhard vertauschen. (G ra f Hundt, Urkunden des 
X I .  und X l l .  Jahrh . X . 4 .) D as berühmte und weitverzweigte Adelsgeschlecht 
der Weichser w ird  bis zu einem edlen Jsangrim von Weichs hinaufgeführt, der 
zur Zeit des Bischofs W olfram  (9 2 6 —938) auf der B u rg  daselbst hauste. 
(Oberb. Arch. V I l .  138.) Uebrigens t r it t  um das I .  1085 auch ein pres- 
d )'te r Is ingulm  sie IV ilisn  auf. (G ra f Hundt, daher. Urkunden X . > 9.) Unter 
den vielen Sprossen dieses Geschlechtes haben sich um die P farrei Weichs be
sonders verdient gemacht der Domherr Wolfgang von Weichs, nachmaliger Abt 
von Weihenstephan, (st 1495), der am S t.  Michaelstag 1490 „e in ewige stäte 
vnwüderrusliche messe von nevem . . . aufs vnser frawcn altar in der Pfarr
kirche des hehligen Sand M artins zu weichß" m it reicher Fundation stiftete, 
(Transsumpt auf Perg. im  erzb. O rd. Arch.), und Georg von Weichs, Herzog 
Ludwigs Rath und Marschall zu Landshut, welcher im  I .  1565 m it einem 
Capital von 6000 fl. ein S p ita l zu Weichs „aufs etliche Personen" errichtete. 
(Hund, Stammenbuch I I .  359.)

D ie  Existenz der P farrei Weichs ist im  X I I I .  Jah rh , nachweisbar, da 
Eünlni'ullus plobunus cts IVeieüs im I .  1266 zu Jndersdorf als Zeuge er
scheint. (Oberb. Arch. X X IV . 36.) A ls  ersten bekannten Inhaber des erwähnten 
Beneficiums nennt uns das Bruderschaftsbuch von Jndersdorf zum I .  1503 
Bernhard Heilkmahr, Frühmesser in  Weichs. Es bestand übrigens schon eine 
ältere, von der gutsherrlichen Fam ilie ausgegangene Frühmeßstiftung zu Weichs 
vom I .  1470, in  deren S tiftb r ie f folgende bemerkenswerthe Stelle vorkommt: 
„ I te m  die S tifthe rrn  der Friemeß Weichs haben lassen Bauen und machen den 
A lta r mitten unter dem Bogen und Weichen uä üonorem N ariuo  V irg in is  
s t I Iu ü 60 !in  m illiu m  V irg in u w , dann geben einen guten Kelch, EorpoimI m it 
allem zugehörn, ain Braunsammet- ein grien Tastet m it einem Rotsameten Kreutze, 
ein weistes Meßgewand. Doctor Degenhart Weichsncr Thumdechant zu Frey- 
sing Testirt darzue ain schwarzsamet Caßl m it einem Trotgroßen Atlaßen Kreutz 
so ein Caplan zu der S t i f f t  soll brauchen O e leb runc lo^) . . . (Abschr. im 
erzb. O rd . Arch.)

Um das I .  1700 finden w ir  Schloß und Hofmark Weichs im  getheilten 
Besitze der Freiherrn von Thannberg und von Weichs; A nt. M ax Joseph, der 
letzte Thannberg, starb 1720; im I .  1740 w ird ein Baron von Strom ern 
als Gutsherr von Weichs genannt. I m  I .  1817 gehörte das eine Schloß

*) Gleichbedeutend mit „Flecken", vieus, goty. voilm. (Freudensprung.)
Letztere Notiz ist ein späterer Zusatz, da Degenhar, von Weichs, der jüngere, von Mit) pip 
1Ü30 Domdechnnt ;n Freising mar.
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daselbst ( '/z  Weichs) den Frecheren von Weichs in den Niederlanden, das 
andere ( ^  Weichs) den Grafen von Lp re ti zu Weilbach. Beneficiat Bernhard 
Freytag zu Jndersdorf 1824) vermachte zur Schule Weichs eine Wiese 
von 5 Tagw. 59 Dezim. und einen Acker von 1 Tagw. 7 Dezim.

D ie  P farre i Weichs war im I .  1524 freier Collation; 1740 Wechselpfarrei.
S e it 1879 besitzt die Pfarrkirche 2 Prachtfenster aus der Zettler'schen Hof- 

glasmalerei in  München; sie stellen den englischen Gruß und die Anbetung der 
3 Weisen dar. Auch die Emporkirche zieren 2 Mosaikfenster derselben Anstalt.

Bezüglich der P farrei Weichs vgl. Deutinger'S alt. M a tr., §§. 268, 399, 
480, 683; Wening, lo y v g r .  vavrrri'uö !. 82 m it Abbildung; Obernberg's 
Reisen I I I .  392; Hund, Stammcnbuch I I .  3 5 6 -  361; Apian'sTopographie S .1 3 4 .

A u fh a u se n , UuiImsrUZ, eine Ortschaft, woselbst Güter von Bischof Abra
ham von Freising (957— 994) an einen Edlen Perahtold vertauscht werden. (Hundt, 
Urkunden des X I.  und X I I .  Jahrh. X . 31.) Auch ein Adelsgeschlecht scheint hier 
gehaust zu haben. Umiwlim'imm ew ülius esu8 Ximolclim cie IUk'üu86n treten 
um das I .  1155 zu Jndersdorf als Zeugen auf. (N on. Uoio. X IV .  8.)

E g e ls r ie d  ist m it seinem ersten bekannten Besitzer LZwIoIlüs cke ÜAloIttz 
r ic t l im  I .  1147 urkundlich verzeichnet. (Lion. Uoio. X IV .  116.)

Eine Pfarrbeschreibung vom I .  1721 bemerkt: „Ö g lsried t l i l ia l  8. 6n t!m - 
rinao m it begröbniß, alwo ein ganzer Pauer sambt 21 halbn Paurn. seindt 
auch folgendte ainödtn in  die begröbniß dahin gehörig, alß lueg, Perg und D afern."

E bersbach, o p a re s b u li^ ) , erscheint schon im  I .  853 als O r t  einer V e r
handlung zwischen Bischof Erchanbert und einem gewissen Eraloh. (Lloielm l- 
I>66Ü, bist. l 'r is il lA .  I. 2. X . 680.) I n  einer Urkunde Bischof O tto  des 
Großen vom I .  1158, welche Schankungen an das Domcapitel enthält, w ird 
auch erwähnt: äos lilcwlesmo yuuo ost in  prueäio D ecun i X I. (d o rti)  upucl 
Lclespaoü. (U. e. I. 330.) Nach Freudensprung'S „Oertlichkeitcn des B is - 
thumö Freising" ist letzteres W ort verdruckt statt eborspucü.

G u n d a cke rsd o rf, ounäuLÜ resc lo rk^), gedieh am 27. December 828 als 
Schenkung eines Edlen Isaak an den Mariendom zu Freising. (L le io lw IIw Llr, 
b ist. IN is illg '. I .  2.X . 537.) Unter Bischof Heinrich I. (1 0 9 8 — 1137) über
gibt ein Canonikus Marquard die Kirche in  Gundacherstorf m it Kirchcngut und 
Zehent durch die Hand des Grafen Conrad von Dachau dem Domstifte in  Frei
sing. (U. o. I .  2. X . 1298.) D er O r t  w ird vielfach bloß „Ackersdorf" genannt.

K le in h o lz h a u s e n  hatte früher eine Kirche, dem hl. Georg geweiht; dieselbe 
scheint um die Zeit der Säcularisation demolirt worden zu sein.
Außer den schon genannten hervorragende» Sproßen des Geschlechtes der Weichser verdient 

noch Erwähnung: Degenhart von Weichs, der ältere, Domherr und Scholastikas zu Freising und 
Propst zu Moosbnrg. Derselbe wurde am 30. September 14tO ;um Bischof von Frcising erwählt, 
mußte aber dem vom päpstlichen Stuhle ernannten Eonrad von Hcbcnstreit weichen. Er stiftete in 
die St. Michaels- und Castuluscapelle im Dome zu Freising 1110 ein Benesi;!um. Daselbst liegt 
er auch begraben. Seine Grabschrift lautet: wo. vn i. 1425 in vitzüiu Ousouü (wüt I)»» 
UvASirbarclus elo IVeiolis, Oan. IGisinA. et IWaopos. mvopnri'Mnsw.

Zn den oben gelegenen Häusern. (Förstemann U. 1511 und 1512.) 
**) Bach des Eparo oder Ebers.

*.. ) Dorf des Gnndachar. (Förstcniaun 1. 502.)
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14. Welshosrn.
Pfarrei m it 307 Seelen in  51 Häusern.

Welshofen, D., Pi.-K., Pf.-S., -f-
205 S. 38 H. — Kil. 

Altsteiien, W. . . .  20 „ 2 j, 2 „
B ogenricd , 0c, Otbk. 10 „ 1 „  2 „

Kappelhofen, W. . . . 22 S. 1 H. 3 KO.
«indach, E . ..................... 11 l j. ! ..
Oberhandenzhofen,

W., Otbk........................30 „ 5 „ 2 „
Anmerkungen: 1) Umfang der Pfarrei circa 10 Kilometer.

2) Wege meist nicht gut, weil Lehmboden.
3) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Dachau und in die politische» <R- 

meinden Welshofen und Oberroth.

I. P fa rrs lh : W e ls h o fe n , 2KilometerabseitsderHauptstraßevonMünchen nachAugS- 
bürg freundlich an den Höhen rechts der G lonn gelegen. Nächste Bahnstationen 
Maisach 10 Kilometer, Dachau 12 Kilometer entfernt. Nächste Post Schwabhansen.

P farrkirche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1868— 1881. Ohne 
ausgeprägten S ty l.  Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. S a tte l
thurm m it 3 Glocken; die größte gegossen 1871 von Schund in  Augsburg. 
(Ions. (lud. Patron der h l. Petrus. 3 a lt. stört. 8^. II Om. bei der Kirche, 
ohne Capelle. Orgel m it 8 Reg. P fa r rg o tte s o ie n s t an allen S onn- und 
Festtagen. Concurs am Patrocinium. Ewige Anbetung am 28. Januar. 
Sept.-Ablässe: an den Festen S t. Peter und Paul, Allerheiligen und unbefleckte 
Empfangniß. Aushilfe in  der Nachbarschaft w ird geleistet am Scbastianifeste in 
Sittenbach und am Herz-Jefufeste in  Walkertshofen. Außerordentliche Andachten: 
im Advent 10— 12 Rorate nach Angabe, im Sommer 6 Schauerämter, sonst 
die gewöhnlichen Andachten. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, 28 Jahrtage ohne V ig il,  19 Jahrmessen. — Meßner und Cantor 
ein G ütler des O rtes; eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen 
der Kirche: rr) ren t.: 27114 71/., 1>) nichtrent.: 5900 9 /.

l i .  Nckenlurchen: 1) B o g e n r ie d , erbaut 1614. Ohne ausgeprägten S ty l.  B au 
pflicht die Kirche. Consecrirt am 5. J u l i  1714. Kuppelthurm m it 2 kleinen 
Glocken. Patron der hl. Michael. 1 a lt. tix . G o tte sd ie n s t nur am Patro- 
eininm und am Feste des h l. Stephanus. B ittgang hieher in  der Bittwoche.
—  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag ohne V ig il,  1 Jahrmesse. —  Meßner und Cantor 
der Pfarrmeßner. —  Vermögen: a) renk.: 800 9 /. b) nichtrent.: 300 9 /

2 ) O b e rh a n d e n zh o fe n . Erbauungsjahr unbekannt. Ohne ausgeprägten 
Baustyl. Baupflicht die Kirche. Oons. 6ul>. Kuppelthurm m it Laterne. 
2 Glocken. Patron der hl. Antonius. 1 a lt. pnrt. Go t t esd ie ns t  am Patro- 
einium, Oster- und Pfingstmontag; am Feste der unschuldigen Kinder hl. Messe. 
I n  der Bittwoche einmal B ittgang hieher. —  S t i f t u n g e n :  1 Jah rtag  ohne 
V ig i l,  1 Jahrmesse. —  Den Nießner- und Cantordienst versieht der P fa rr
meßner. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 450 9 /., I I  nichtrent.: 300 9 /.

B e i der M üh le  zu Oberhandenzhofen existirt eine Capelle; nicht benedicirt.

I I I .  pfarrvcrisältuiffe: I9Y . evlürt. Fassion: Einnahmen: 2095 9 /  49 /H., Lasten: 
82 9 /  38 /H., Reinertrag: 2013 9 /  11 H . W iddum: 15 da 33 ?. 27 qw
—  45 Tagw. Accker; 8 Im 31 a 38 gm —  24 Tagw. 40 Dezim. Wiesen; 
20 a 44 gm - -  60 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 10. —  Pfarrhaus 
nach dem Brande 1704 ncuerbaut, hinlänglich geräumig, passend, auf der West
seite etwas feucht. Oekouomiegebäude: 1866 wurde der alte Stadel m it Stallungen 
niedergelegt und 1867 eine S ta llung  fü r 3 —4 Kühe hergestellt. Baupslicht 
bei beiden der Pfarrer. Oekonomie seit 1844 immer verpachtet. D ie  M atrike l
bücher beginnen m it dem I .  1666.
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IV . SchulverlMtnissc: I n  der P farrei ist keine Schule. D ie  Kinder von W els
hofen, Altstetten, Kappelhofcn und Lindach gehen nach Walkertshofen, die Kinder 
von Oberhandenzhofen nach Sittenbach, die Kinder von Bogenried nach Sulzemoos.

Kleine Notizen. W e ls h o fe n  nennt uns m it dem W ortlaute IVeltisüovoiUch das 
älteste herzogliche Urbar um das I .  1240, indem es von den hier bestehenden 
2 Höfen und 7 Huben bedeutende Abgaben zum Amte Dackiau verzeichnet. 
(N on . Low . X X X V I.  n. 72.)

Eine nähere Erklärung dieses Ortsnamens gibt uns Philipp Apian in 
seiner Topographie von Bayern, wo er (S . 17) m it Berufung auf Aventin 
schreibt: ^Volsüovon non longa; r> rstm O olon i, cfuo Icwo FVoIto soonnclns 
Im bitusso lo r tn r , unclo ioons ab so nowon ueespit. I m  Urbar des 
X IV .  Jahrh , kommt neben IVe ilsno iou  bereits VVoIsüolen vor. (N on. Loio. 
X X X V I.  Ii. 506, 510.) M i t  letzterer Benennung findet sich diese P farre i in 
der M atrike l Bischof Conrad's I I I .  vom I .  1315, wobei der spätere Zusatz: 
L s t nnrw tlo ooilnoiono oziiseni»! nnuanm clooimn m iuo ri ox porm utnoiono 
pro ooolösia in  X m orn ig . A in Tage des hl. Georgius 1474 vertauschte 
nämlich Abt JodocuS und sein Eonvent zu Fürstenfeld das Patronatsrecht der 
P farre i Welßhoven in it dem großen und kleinen Zehent dortselbst gegen das 
gleiche Recht auf die P farre i Emering an Bischof S ix tus zu Freising und 
seine Nachfolger m it dem Beisatze: trnnstüruloutss in  eos omno -Ins yno il 
nobis et mormsterio uostio  in cuclem soelesin. ex clonntiono quonllnm 
Illn 8 tr i8  p iine ij- is  Ltelro.ni clnois L n rvu ris  . . . oow psliit. (Perg. Urk. 
im erzb. O rd . Arch.) I n  dem Appendix zur Sunderndorsfer'schen Jitatrikel 
vom I .  1518 w ird Johannes Daxsperger als P farrer von Welshofen aufgeführt.

I n  den Kriegen des X V I I .  nnd X V I I I .  Jahrh , hatte Welshofen m it 
seiner Umgegend schwer zu leiden. P farrer Georg Faber berichtet um daö 
I .  1655: „ S .  PeterS GotShauß zu Welshouen hat m it g ilt vnd stifft 
bestendigs iärlichs cinkhomen 14 fl. 23 Ihr. Davon (s ie ) sind in i kriegswesen 
durch den feind abgcbrent vnd noch vnbemayrt 2 Juchart gietl vnd 4 plosse 
heysl . . . .  M ehr hat vor disem das gotshauß auf den Zinß geliehnes 
gelt 1055 fl. gehabt, jetzt aber bleiben dahinder 360 fl. D an die gieter darauf 
diS gelt l ig t , saind thails abgebrcndt thailS soust vbl ru in ir t vnd deswegen 
vmb einen geringen Werth verkaufst worden." (Acten des erzb. O rd .)

Was ferner den feindlichen E in fa ll im  spanischen Erbfolgekrieg betrifft, so 
melden die Pfarracten, daß am 2. August 1704 Abends 7 Uhr die P fa rr- 
gebäude m it dem größten The il des Dorfes von den Feinden (B rite n  und 
Holländern) weggebrannt wurden. D ie  Dorfgemeinde entfloh m it dem Pfarrer 
Kaspar S e id l in  die benachbarten Wälder. Dieser baute den P farrhof wieder 
von neuem auf.

D ie  P farre i Welshofen hatte ehedem der Generalvicar des Bischofs von 
Freising zu verleihen; später war und blieb sie freier bischöflicher Collation.

An den Gewölben nnd Wänden der Pfarrkirche sind 2 größere und 6 kleinere 
B ilde r aus dem Leben des hl. Petrus, gemalt von M ax Fürst, angebracht.

D ie  Seitenaltäre zeigen Statuen von Stiefenhofsr; dieFassung ist von Scheizach.
D ie  Pfarrkirche, ein sehr alter B a u , war einst m it einer Apsis ähnlich 

jener zn PeterSberg abgeschlossen, deren Ansätze man noch unter dem Dache des 
jetzigen Chores wahrnimmt.

B e i Altstetten sieht man noch 3 große künstlich aufgeführte Hügel, die in 
gerader Linie und in gleichen Abständen von 8 - 9  m sitn irt sind.

Bei de» Hilfen de» Wett.
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Ueber W elshofen sehe man D eu tinger's all. M a tr ., 253 , 3 9 9 ,5 4 2 , 6 8 6 ; 
O berb. Arch. X X V . 4 8 7 ; Al. Huber, E inführung des Christenthums 111 .411.

B o g e n r ie d  ist uns im I .  13.83 mit R enhart von V ogcnried^ beurkundet. 
O berb. Arch. X X IV . 126. D ie  Kirche ist in  der M atrikel vom I .  1524  noch 
nicht erw ähnt; vielleicht stand dam als nur eine kleine Capelle.

Eine Holztafel in diesem Kirchlein besagt: „G o tt dem Allmächtigen,
auch seiner W . M u tte r M a ria , dem Erzengel hl. Michael, dem B . hl. Nikolaus 
und dem E . M ärty rer hl. S teph an us zu Lob und Ehren hab ich S tephan  
P laichshirn des R a th s  und B urger zu München sambt meiner L. Hansfraw eu 
Benigna H erlin diesen A ltar sambt den Gloggen und anderer Kircheuzier alher 
machen lassen und mein P a u r  Michael P ä ld tl alda zu Bogenried hat dieses 
Kirchl von Neuem erpauth Anno 1614 ."

O b e r h a n d e n z h o fe n ,  u u t lm llo s lm s ir^ ) , wird von dem Priester Nasolt, 
auch Asolt genannt, im I .  8 20  als Vermächtnis seines O heim s des Priesters 
Isaak  zum D om e in Freising gegeben und dieser Schenkuugsact m it E rw ähnung 
der hier schon bestehenden Kirche bald darauf erneuert. (Viombolbeolc, b ist. 
lO'isiuA. 1. 2- X. 415 . 4 2 0 .)

E in  uraltes geschnitztes B ild  des hl. Jo han nes  des T äufers, das man in 
der Kirchweihe zum Opferteller zu stellen pflegt, läßt vermuthen, daß dieser 
Heilige früher P a tro n  der Kirche war.

A l t s te t te n ,  g l t o l v o s t e t i ^ ) ,  kommt um das I .  970  in Freising'schen 
Documenten vor. (bleiolielboele, b ist. Dnsinss. 1. 2. X. 1096.)

15. W esterholzhausen.
P farre i m it 278  Seelen  in 47  Häusern.

W esterholzhausen, D.,

Ainried,  W .  . .

P f . - K ,  P f . - S .  Schule  4  
107 S .  2i H  —  Kil 

. 13 „ 2 ) 2 „

Eichhofen, D .  . . 
Gittcrsbach, E .  
Diefenlachen, W .  .

121 S .  20  H. 2 Kil.  
10 „ 1 j t „ 
2 i  „ 3 „ 3

A u  m e r k u n g e n : 1) Um fang  der P fa r re i  8  Kilometer.
2 )  Wege inittelinichig.
3) D ie  Ortschaften der P f a r r e i  gehören in das  Bezirksamt Dachau  und  in die politischen G e 

meinden Westerholzhausen und Eichhofen.

I. Psarrfich: W e s te rh o lz h a u s e n , an der Vicinalstraße von Ju d e rsd o rf nach A lto
münster hochgelegen. Nächste Bahnstation RvhrmooS 9 Kilometer entfernt. 
Post JnderSdorf, woher der Postbote kommt.

Psmtki'rche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1827. O hne ausge
prägten S ty l .  Geräumigkeit zureichend.-s-) Baupflicht die Kirche. Spitzthurm  
(bis 1878 S a tte lth u rm ) m it 4  Glocken; u.) die große: „D uullu te D om inum  
OMN68 s'Llltos. 4os. null O roseeu liu  D alln m ir von D iobbolon ." b ) D ie  
zweite: „ä.vo N u riu "  —  dazu die Nam en der vorgenannten S tif te r , v) D ie 
dritte: „ d o u v o rto  u os D eu s su lu tu ris  u o s te r" , dazu der Name des S tif te rs

*) I n  dieser schon verwischten F o rm  nicht sicher erklärbar.
D ie  Häuser  des Anthad. Förstcmann I .  85.
Bei  der S t ä t t e  des Altöls.  Förstem ann  I .  53.

P )  Unter den Grabsteinen der Kirche ist besonders das  originelle Ep i thap h im n  des P f a r r e r s  
S eb as t i a n  K ram m er P  1811 bcnrerkenswerth, welches die Embleme der Landwirthschaft, 
G är tne re i ,  Musik und J a g d  ausweist .  D er  Schlich der Grabschrift  tautet:

.dnoeossor optime, ora, pro ins,
X n m  r n n l tn m  p l n n t n v i  o t  i n o l io r n v i  p r o  te .
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Bartholomäus Schund, P farrer und Kauunerer i» Westerholzhausen. <i) D ie  
vierte: „N n n e  mlluseum D om ino qnnniuni m lvospornso it", Name deS D o 
nators, P farrer I .  B . Roßuagel; sämmtliche Glocken gegossen 1877 von Franz 
Seraph Oberascher in Neichenhatl. Ocnm. eluk. Patrocinium am Feste des 
hl. Corbinian (20. November). 1 a lt. tix ., 2 u lt. jm rt. 8s. L . 6m . bei der 
Kirche ohne Capelle. Orgel m it 8 Reg. —  G o tte s d ie n s t immer in  der 
Pfarrkirche. Concurs am Namen-Jesu-Feste und am Feste Maria-Namen. Ewige 
Anbetung am 28. December. Sept.-Ablässe am Namen Jcsu-Feste, am S onn
tag in  der FrohnlcichnamSoetav nnd am Feste Maria-Namen. Aushilfe ist zu 
leisten am Aschermittwoch und am Rosenkranzfeste in  Jndersoorf, am Feste des 
hl. Valentin und der hl. M u tte r Anna in Hirtelbach. Außerordentliche A n 
dachten: im Advent Rorate nach Angabe, in  der Fastenzeit Kreuzweg, au den 
höheren Festtagen Vesper, an den übrigen S onn- und Feiertagen Rosenkranz, 
fre iw illig . —  S t i f t u n g e n :  34 Jahrtage m it Requiem, 33 Jahrmessen, 12 M o - 
uatmessen, 24 Quatempermesseu.

B ru d e rs c h a ft der immerwährenden Anbetung des allsrheiligsten A ltars- 
sacramentes, eingeführt ohne oberhirtliche Genehmigung in  Folge des churfürst- 
lichen Generalmandates vom I .  1674; Hauptfeste: Namen Jesu und Namen 
M a riä  m it Hochamt, Predigt und Procession; jeden ersten Monatsonntag P ro 
cessen und Dreißiger. —  Vermögen der Bruderschaft: 800 4 /.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer; eigenes Meßncrhaus 
Haus besteht nicht. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 19584 4 /. 14 /H., 
b ) nichtrent.: 30503 47. 40

II .  p fn rrvc rh iiltn is j'r : Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 3294 47. 3 .Z., Lasten: 
166 4 /. 39 /H., Reinertrag: 3127 4 /. 64 /F. Onuscapital: 4964 47. 5 -H. 
bis 1926 m it jährlich 120 47. und den treffenden Zinsen zu tilgen. W iddum: 
26 Im 24 u 60 qm —  77 Tagw. Aecker; 4 üu 42 n 95 qm —  13 Tagw. 
Wiesen; 2 lur 4 n 44 qm —  6 Tagw. Holz; 72 u 23 qm —  2 Tagw. 
12 Dezim. Weiher und Anger. Durchschnittsbonität: 12. Pfarrhaus nach 
einem Brande 1828 neuerbaut; nicht sehr geräumig, auch nicht gut eingetheilt, 
theilweise feucht. Oekonomiegebäude ebenfalls 1828 erbaut, geräumig und pas
send. Baupflicht bei beiden der Pfrüudebesitzer. D ie  Matrikelbücher beginnen 
m it dem I .  1678.

I I I .  Schulverhältnisse: 1 Schule in Westerholzhausen m it 1 Lehrer, 53 Werktags
und 26 Feiertagsschülern, D ie  Schule besieht erst seit 1866. D ie  Kinder von 
Albersbach der P farre i Judersdorf besuchen die hiesige Schule.

I m  I .  1869 wurde durch 17 17 Jesuiten fü r die Pfarreien Langenpet
tenbach und Westerholzhausen gemeinschaftlich Mission gehalten.

Kleine Notizen. W esterho lzhausen erscheint urkundlich unter Bischof A tto von 
Freising (784— 810) m it der deutlichen Bestimmung: „lloo los ia , qnae in 
Imnm'6 lmntuo L lnrine emmtructu 68t in lneo uuneuM uto llo Ix tm s ir .Z  
(Nöieüelböelr, Inst. DrisinK. I. 2. X . 273.) Westerholzhausen hatte nämlich 
bis in das X V I '.  Jahrh, das Patrocinium der seligsten Jungfrau  (so namentlich 
in  der Sunderndorffer'schen M atrike l) und w ird  erst später, wahrscheinlich in 
Folge eines Neubaues der Kirche, als dem hl. Corbinian geweiht bezeichnet. 
Schon 90 Jahre vor Abfassung der Conrad'schen M a trike l, um das I .  1225 
finden w ir  hier eine P farre i bestehend, da zu dieser Ze it in  Jndersdorf Zeug
schaft leistet 44rnmmus pledunus cks IlnI/.Im.seu. (Oberb. Arch. X X IV .

*) Die Waldhäuser. Vgl. Bd. I I .  S. 717 in Amn. Ob die bei Meichclbeck bl. 19 im I  771 
erwähnte S t. Mich aelskirche zu IlolLlmsir mit obiger identisch sei, möchten wir bezweifeln.
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S . 23.) Dem Ortsnamen Westerholzhausen begegnen w ir  erst in einer U r
kunde des I .  1454, I. o. 337. E in  beiläufiges B ild  des Pfarrhofes, wie 
derselbe vor ungefähr 300 Jahren aussah, gibt uns ein Bericht vom I .  1575: 
„Z u  Westerholzhausen hat dise P fa rr I m  D o rff Hofraith vnnd Hofstat, darauf 
steet ain hulzen hauß, S ta d l, Pachauß, PadheuSl, Pronnen vnnd geet ain 
Gartten gering umb die Zimer bey ainem halben Tagwerch weith." (Deutinger's 
alt. M a tr., §. 764.) P farrer Corbinian S tripner beschreibt im I .  1721 sein 
P farrdorf folgendermaßen: „B ey diser pfarr ist nur ain gottShauß oder 
pfarr-Knrchen dein hl. Bischofs vnnd Beichtiger Oorstininno eingeweicht vor- 
handten. D as Dorfs Westerholtzhausen begreifst in sich an hauß vnd guettern: 
Zwen gantze hoff vnd zwen halbe Banrnhoff wüe auch zechen Juchart güedl 
oder Bausölden . . . bau 3 lähre heißl." (Erzb. O rd. Arch.)

I n  d^r Pfarrkirche waren früher 4 A ltäre vorhanden; der Bruderschafts
altar (Ooi'jio i'w  O 'Iiristi) existirt jetzt nicht mehr, sondern an dessen Stelle be
findet sich nunmehr der Thurm . Ueberhaupt sind an der Pfarrkirche im Laufe 
dieses Jahrhunderts bedeutende Veränderungen vor sich gegangen. I m  I .  1854 
wurde die Sacristei erweitert und erhöht und m it einem O ratorium  versehen. 
I m  I .  186l gewann das Gotteshaus durch Anbau an Länge ungefähr 4 m.

Westerholzhausen war im I .  1524 freier bischöflicher Collatiou; 1740 
erscheint es als Wechselpfarrei.

Südlich vom O rte  befanden sich bis auf die jüngste Zeit auf einem '/„ K ilo 
meter entfernten Hügel, Buchscharn genannt, Spuren einer doppelten Schanze, 
welche von jeher" als Römerschanze galt, da um das I .  1767 römische 
Münzen daselbst gefunden wurden. D er äußere Theil der seit 30 Jahren ver
schwundenen gegen 20 Fuß hohen Befestigung umfaßte einen Raum von circa 
5 Tagwerk. D ie  innere Schanze hatte in der M itte  eine Querschauze. Auch sah 
mau noch die Stelle, wo der einst tiefe und ausgemauerte Brunnen sich befand.

D as Bächlein du tk inesim l!,'-) von dem die Einöde GitterSbach ihren 
Rainen hat, w ird Lei einem Tauschvertrag des Bischofs Abraham von Freising 
um das I .  975 erwähnt. (G ra f Hundt, Urkk. des X . und X I .  Jahrh . X. 58. )

Ueber Westerholzhausen vg l.: Deutinger's ält. M a tr., §§. 290, 399, 481, 
683; Oberb. Ärch. t. 141. X X V . 487; A l. Huber, E inführung des Christen
thums I I I .  410.

16. Wollmoosen.
Pfarrei' m it 299 Seelen in  51 Häusern.

Wollmoosen, D , Pf.-K., Pf -S. Schule -j-
131 S. 30 H. — Kil. 

Pfassenbcrger, 6. . . >3 „ > „ 1,̂  „

Pfaffenhofen. D.. Alk. . 8 IS .13H  2„K ii. 
Rndersbcrg,W .m.Cap. 45 „ 3 „2  „ 
Ziyger, W. m. 6ap. . . 11 „ 2 ,3

Aumerkungeni 1) Umfang der Pfarrei 8 Kilometer.
2) Wege gut.
3 , Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Aichach und in die politische Gemeinde 

Wollmoosen.
>) Am 13. Dezember 1866 wurde die Filiale Pfaffenhofen von Sielenbnch nach Wollmoosen 

umgepfarrt.

I.  Pfarrsltz: W o l l m o o s e n ,  an der Straße von Aichach nach Dachau, am U r
sprünge des Flüßchens Weilach einsam und tief gelegen. Nächste Bahnstatio
nen Aichach und Dasing, je 8 Kilometer entfernt. Post Altomünster, 5 K ilo 
meter entfernt, woher der Postbote kommt.

6) Vielleicht Bach der Ootnui. Förstemann 1. 331.



Pfarrei: M. Wollnioaicu.

Psturltitche: Erbauungsjahr mibetannt; restaurirt 1880. Ohne ausgeprägten 
S ty l.  Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftimg. Kuppelthurm 
(1702 erbaut) m it 2 Glocken, gegossen 1800 und 1882 in Augsburg. Om«. 
<inb. Patron der hl. Bartholomäus. 3 n!t. >»ort. 88. II. Om. bei der P fa rr
kirche ohne Capelle. Orgel m it 0 Reg. —  P fa rrg o tte s d ie n s t immer in der 
Pfarrkirche, ausgenommen Sonntag nach S t.  Laurentius. Ewige Anbetung 
am 26. September. Sept.-Ablässe an M a riä  Lichtmeß, Patroeinium und Kirch
weih. Aushilfe in  der Nachbarschaft w ird geleistet am Altofeste, Portiuncula- 
und Rosenkrauzfeste in Altomünster; am 4. Sonntag nach Ostern, M a riä  H immel
fahrt, M a riä  Geburt und am Fastnachtstage in M a ria  B irnbaum , der Pfarrei 
Sieleubach. Außerordentliche Andachten: im Advent Rorate nach Angabe; au 
den Samstagen und Borabenden von Festtagen Rosenkranz, fre iw illig ; Bittgänge 
am Pfingstdienstag nach Juchenhofen, am 2. J u l i  nach M a ria  B irnbaum , jedes
mal m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  6 Jahrtage m it Requiem, 
30 Jahrmessen, 52 Quatempermessen. —  Meßner und Cantor der Lehrer. —  
Kirchenvermögen.: a ) rent.: 17400 4 /., Ich nichtrent.: 11655 4 /. 50 st).

I I .  Nrkenklt'chen: 1) C ape lle  in  R u d e rs b e rg , erbaut 1863— 1864. Spitzbogen
styl. Benedicirt 1874. 1 a lt. pari. 2 kleine Glocken. Ik tn lu o : lium sen-
in tn  Ooucwytio II. LI. V . 2mal im Jahre  hi. Messe.

2) D ie  Capelle in st'ygec nicht benedicirt, nur zur Privatandacht benutzt.

I I I .  Filialkirche: P f a f f e n h o f e n ,  an der Straße von Aichach nach München hoch
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Ohne ausgeprägten S ty l. Geräumigkeit 
zureichend. Baupflicht die Dorfgemeinde. Thurm : Dachreiter m it 2 Glockeu; 
die größere gegossen 1780 von Bineenz Lißbach in Augsburg; die kleinere ohne 
Jahrzahl trägt die gothische Inschrift: „M arknS, Mattheus, Joannes, Joseph." 
(Ions. ckud. Patron der hl. Laurentius. 3 n!t. park. Om. ohne Capelle. Orgel 
m it 4 Reg. Am Feste des hl. Laurentius Pfarrmesse; am Sonntag darnach P f a r r 
got t esd i enst ;  außerdem Gottesdienst am Feste der unschuldigen Kinder, wenn 
dieses nicht auf einen Sonntag fä llt. —  Ges t i f t e t :  2 Seelenämter fü r Kirchweih
dienstag und 3. November; 4 Jahrmessen. —  Den Meßnerdienst versieht ein 
G ü tle r, den Cantordienst der Lehrer von Wollmoosen. —  Kirchenvermögen: 
n) rent.: 1752 47. 86 >>) nichtrent: 3668 4/.

IV . P fo rrve rlM tn issc : Präs. Se. M .  der König. Fassion: Einnahmen: 1589 4 /. 
3 uA., Lasten: 86 47. 8 5 Reinertrag: 1502 4 /. 18 aA. —  W iddum: 10 Im 
39 u 56 gm —  30 Tagw. 51 Dezim. Aecker, 3 Im. 20 u 14 qm —  9 Tagw. 
66 Dezim. Wiesen, 2 Iin 59 a 29 qm ---- 7 Tagw. 61 Dezim. Holz. Durch
schnittsbonität; 8. Pfarrhaus um das I .  1715 vom Pfarrer Johannes T ra 
iner erbaut, etwas beschränkt, minder passend, unten feucht. Oekonvmiegebäude 
erbaut zu Ende des vorigen Jahrh ., geräumig und passend. Baupflicht bei beiden 
der Pfründebesitzer. D ie  Matrikelbücher beginnen 1661 und 1662.

V. SchuIverlMtinsse: Schule in  Wollmoosen m it 1 Lehrer, 40 Werktags- und 10 
Feiertagsschülern. Schulhaus erbaut 1876.

Kleine N otyen. Wo l l m o o s e n  kömmt, allerdings in  der verunstalteten Form Hollen 
m os*), zu Anfang des X I .  Jahrh . vor. ' I m  I .  1011 stellt nämlich die 
G rä fin  Hildegard, W ittwe des Grafen Adalbero, dem Edlen Alsealch die Güter 
llo llcm m os und Ilide rlm e li anheim, damit er sie dem neugestifteten Kloster

19 >

'0 I n  dieser Eesialr nicht recht erklärbar. 4er ursprünglichen Könn näher kommend scheint 
uns IVallenm os ( l t l lü ) ,  das etymologisch sicher mit der hier entspringenden Weilach zu
sammenhängt.
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Äühbach zu eigen gebe. hillo». Uoio. X i.  545.) I n  der Matrikel. Bischof 
Eonrad's i i i .  vom I .  1315 wird IValionm os unter dm Pfarreien des Deeanates 
Altomünster aufgeführt. E in  P farrherr dieses Ortes „her Hans Dechant zu 
Wollenmöß". t r it t  am 18. M a i 1461 als Zeuge zu Jndersdorf auf. (Oberb. 
Arch. X X IV . 367.)

I n  der Sunderndorffer'schen M atrike l vom I .  1524 w ird  die P farrei 
Wollmoosen m it dem Beisatze angeführt: bist cks yrg.686u!ntion6 /Ibbutissuo 
iu lvüoevuest. Ausführlicher äußert sich hierüber ein pfarramtlicher Bericht 
vom I .  1619: „VcrzaichnuS des pfärrleins wolmosen, wohin dasselbig m it 
lechen, :c. gehörig. S o  gehört daß lechen wie auch das 4n8 uominnncli ot 
pru686utaiwü ohne allen S t r i t t  vnd abwechslung der Ehrwürdigen in  G ott 
Frauen Äbtissin vnd dero Ehrw. Convent 8. Alumni Oouf688ori8 in  Chiebach. . . 
Seind auch weder Saalbiecher noch andere briefliche Vrkhundten vorhanden, 
darauß leichtlich zu schließen, weiln n it allein das khirchen lehen sondern auch 
das gantze pfärrlein dem würdigen Gottshauß Chiebach m it gilten vnd anderen 
.fu i'wäioliouibus zuegehörtl, alles daselbsten zu finden sein w ird t." (Acten des 
crzb. O rd .)

I m  Schwedenkriege wurde das D o rf Wollmoosen in  Brand gesteckt und 
die Pfarrkirche total geplündert. Noch eine Pfarrbeschreibnng vom I .  1721, 
verfaßt von P farrer Johannes Trainer, nennt dieses Gotteshaus „auß allen 
Pfarrkirchen des gantzen Freysingischen BiStumbs das allerärmiste, gemäß dem 
Ausspruch, welchen weylland Jh ro  Hochwürden Herr v o o to r Reuschlc Seel, 
bey vorgenohmener 'l'i^ itn tio n  gethan hat, Massen die nothwendig» fachen ab
gehn, alß A lo im trun tin , o iborinm , das ewige Licht re.; der kelch aber, ein 
eiuenes ciborium, Messbuech vnd alte Messgewänder . . . nach dem krieg zu 
dem 8pi4 i6!t6u gottshauS erbettlet vnd gescheucht worden."

I n  ähnlichem Sinne ist auch eine Eingabe des Pfarrers C arl Andre ab Egg 
vom I .  1758 gehalten, die „von dem schlechten ruinösen Gebäu besonders des 
gloggen thnrns und schlechten im m m entm " Meldung thut.

Noch zu Anfang dieses Jahrh  (1817) versah zu Wollmoosen der P farrer 
die Schule in seinem Wohnhause.

Ueber Wollmoosen sehe man Deutinger's ält. M a tr., §§. 291, 399, 492, 
683; Oberb. Arch. V II I .  397, X X V . 488; Apian's Topographie von Bayern 
143; Zimmermann's geistl. Kalender l .  212.

P f a f f e n h o f e n / )  die hieher gehörige F ilia le , läßt sich wegen der vielen 
gleichnamigen O rte  vor dem X V . Jahrh , nicht sicher nachweisen. V lrich Eysen- 
houer erklärt am 9. Februar 1424, daß er von dem H of zu Pfaffenhouen, der 
zu Jndersdorf gehört, nichts ansprechen wolle, als sein Vogtrecht. (Oberb. 
Arch. X X IV . 201.) D ie  Sunderndorffer'sche M atrike l vom I .  1524 bemerkt 
zur P farrei Sielenbach: „H u b s t nuum lllin lm u  seolösinm 8. U nurentu in  
UtnÜLnbouön."

Nachdem dieser Filialbezirk der P farre i Sielenbach schon längere Zeit durch 
den Pfarrer von Woollmosen charitativ war versehen worden, fand ain 15. D e 
cember 1866 durch Ministerialentschließung im  Einvernehmen m it dem hochw. 
erzb. Ordinariate die Umpfarrung desselben in  die P farre i Wollmoosen statt. 
(Schematismus 1867, S . 267.)

I  Vgl. über diesen Ortsnamen Bd. 1l. S. IM .



Dccanal oder Rnral-Capilel

Sölhuben
mit 6 Pfarreien:

XXVII.

1. B e r n a u .
2 . F r a s d o r f  (mit 1 Cooperator).
3 . N ied erasch au  (mit Cooperatur und Schloßcaplanei).
4 . P r ie n  (m it 1 Cooperator, 1 Coadjutor und 1 Beneficiaten).
5 . S a c h r a n g .
6 . S ö lh u b e n  (m it 1 Cooperator).

Keskpl'Mfiyl'r: Dlöcesnn-Bcschrcibmrg. N '. 13





Statistisch - historischer Ueber blick.
D as Ruralcapitel Sölhuben grenzt im  Osten an das Decanat Haslach, im 

Süden an das Erzbislhum Salzburg, im  Westen an das Decanat Nosenheim und 
im  Norden an das Decanat Höslwang. D ie  Pfarreien desselben sind dem Bezirks
amts Rosenheim zugehörig. Bezüglich der Gestaltung des Bodens findet sich im 
nördlichen Theil des Decanates stark ausgeprägtes Hügelland, welches gegen Süden zu 
in  die Gebirgssormation übergeht. ES erheben sich in  diesem Bereiche die Hochriß, 
die Kampenwand, der S u ite n /-) der Spitzstein und das M üh lhorn  u n te re n  meist 
waldreichen Abhängen. Außer dem von den letzter« Bergen umschlossenen Sachranger- 
walde nennen w ir  noch das Pfaffenbichler- und Kirchholz. Von stehenden Gewässern 
gehört ein The il des Chiem- und des Simssee's, dann der kleine Bärnsee, von 
Flüssen hauptsächlich die Prien (d rionrm  nvu lim  o. 1150) und die Achen zu unserm 
Decanate. Moorflächen ziehen sich am Chiemsee von Irschen bis H arras, dann 
wieder von Stock bis gegen Rimsting hin. D ie  Eisenbahnlinie München-Salzburg, 
von der bei Prien eine Zweigbahn nach Niederaschau abbiegt, vermittelt vorwiegend 
den Verkehr der Gegend; außerdem sind V ic ina l-S traßen von Prien nach Sachrang, 
sowie von Bernau und Sölhuben nach Niederaschau vorhanden.

Z u r Zeit der Römer-Herrschaft standen die Westufer des Chiemsce's auf einer- 
hohen S tufe  der Cultur. Zu  Mauerkirchen, hart an der Grenze unsers Decanates, 
hatte die I I .  italische Legion ein Standlager-, in  der Nähe von Prien sah noch Aventin 
herrliche Mosaikböden unter freiem H im m el, bei Bernau entdeckte man außer einem 
römischen Denkstein antike Geräthschaften und Münzen. Eine Nömerstraße zog, von 
Traunstein her durch das südliche Chiemseemoor angelegt, über Bernau nach Nieder- 
aschau und Sachrang.

D er einstigen Gaueintheilung gemäß lag das Gebiet des Decanates Sölhuben 
im Chiemgau (o ü im in M o o ); in  späterer Ze it gehörte es den erblichen Grafschaften 
Hadomarsperg und Marchenstein an. D ie  Bekehrung der Einwohnerschaft zum 
Christenthum scheint theilweise schon unter den Römern begonnen und durch S t. "Rupert 
ihre Vollendung gefunden zu haben. Nach glaubwürdiger T rad ition gründete S t .  Rupert 
im  Prienthale (bei Sachrang) ein Kirchlein und wohl auch das Baptisterium S t.  Michael 
zu Sachrang selbst; das Prienthal hinabziehend veranlaßte er die Erbauung der Zelle---"") 
bei Aschau und stellte nach unserer Ansicht das schon aus Römcrzcit stammende 
Baptisterium zum hl. Johannes Baptist« (ursprüngliches Patrocinium der Friedhos- 
capelle) zu Prien wieder her. Daß S t.  Rupert auch der Schutzheilige der P fa rr
kirche zu Sölhuben ist, möchte gleichfalls auf die Missionsthätigkeit des großen Bischofs 
in dieser Gegend deuten.

D ie  Pfarreien des jetzigen Ruralcapitels Sölhuben zählten von jeher zum 
Erzbisthume Salzburg; seit 1130 standen sie unter dem Archidiaconate Herrcnwörth, 
seit 1215 zugleich unter dem Bisthume Chiemsee.

- )  Diesen Berg meint der a ltd . D ichter N e inbo i von  D i ir n  (o. » . 1 2 i«>), wenn er sagt in  seiner 
Legende von S t .  G eorg, man hätte den Ghicmscc leichter ans den S e l l e n  leiten a ls  de» 
H eiligen von EhrislnS abwendig machen können, ( v .  1717.)

* * )  D er Name ist in  der Einöde Ze ltm uh le , dann den Bcrgnanicn Zcllboden und Zcllhorn 
noch erhalten.
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D ie M atrikel des Bischofs Sebastian  Cattaneus von Chiemsee aus dem 
I .  1689 führt die hieher gehörigen Kirchen und Seelsorgsprengel folgendermaßen auf.

?nen. Loolksik» paroostialis L . VI. V . civ p rao^ou la tin uv  I6;rv>>n!6ti ot 6 s -
p itu ii e lüen iönsis .

b s t l i u i v » :  8 tu e . N u rg u rs tlm e  in ^ ru s tio r l.
8ti. I^uurentii in  ? 6 in a n .
8t. kurtüolorrmoi in Ilittönkireston.
— Dclulrioi in Dmsti'u/.Imlmen.
— Nieoin^ in IlimImtinA.
— I ŝonnrcii in (Iroinikartin^.
stno. 6ruois in Ilooiianpergs
8ti. Hinriavi.
—  8alvntc>ri8.
—  ckuonsti in  VrscmiilinA.
konlns VI. V. in /Vx'.Imn.
8ti. VIi6lm.6li8 in LnolnmnA.

8»I!!iuben. Loolösiu Mi06lnnÜ8 8ti. Itnpöiti ein sumesentation« !). Aroiiiep.
8nl!8l).

I^iüuie«: Duiistiresten 8ti. ^irckreas.
ü ien8 po rA  L . N . V.
?U626n 8t. 8t6pchuni.

(Koch-Sternfeld, B eiträge rc. I I .  S .  2 95 — 96.)
S e i t  Abfassung dieser Uebersicht hat sich in  der kirchlichen O rganisation  gar 

BieleS geändert. D a s  B isthum  Chiemsee ist 1805, das Archidiaconat dieses N am ens 
1812 erloschen. D ie  ehemaligen Filialen von P rien : F rasdorf, B ernau, Aschau und 
S achrang  sind dann selbstständige P farreien  geworden, die F iliale G reim harting be
w ahrt wieder ih r ursprüngliches Patrocin ium  S t .  P e tr i ,  die F iliale Umrathshausen 
verehrt jetzt die hl. Apostel S im o n  und J u d a s  als ihre Schutzheiligen.

Ueber die Constituirung des D ecanates Sölhuben im I .  1812 und über 
die später erfolgte Abtrennung mehrerer P farreien  von demselben haben w ir schon in 
B and  II . S .  738 berichtet.

Seinen  jetzigen Umfang erhielt das D ecanat im I .  1 8 4 4 ; am 10. A pril d. I .  
wurde der P fa rre r Joseph Waxeubergcr von Niederaschau zum Prodecan des neuge
stalteten Capitels aufgestellt, und bald darauf zum Dechant desselben erwählt. E s 
verdient bemerkt zu werden, daß man noch im J a h re  zuvor damit umging, „um das 
historische Andenken an das B isthu m  Chiemsee zu erhalten," die einst zu diesem 
Sprengel bayerischerseits gehörigen P farreien  *) im R uralcapitel Sölhuben  zusammen
zufassen. Alleist das erzbischöfliche O rd in a ria t gab diesen P la n  wieder aus, weil die 
Decanate H öslw ang und Haslach hiedurch empfindlich zerstückelt worden wären. 
(Rathösitzung vom 6. J u n i  1843 .)

D ie  S ta tu te n  des Capitels S ö lh u b en , von P fa rre r Innozenz G ugler von 
F rasdorf, Exconventual von Nottenbnch, nach dem M uster der Satzungen des D eca
nates Oberbergkirchen entw orfen, erlangten am 22 . Nov. 1831 die oberhirtliche 
Bestätigung.

D ie Decanatssiegel zeigen je das B ildniß  des hl. R upertus und des 
hl. Corbinian.

*) ES w aren  dies die P farreien  B r c itb r u n » , E u d orf, E gg stä tt, G ra ssa u , Uebersee, R e it im  
W inkel, S ö lh u b e n , F rasd orf, P r ien , P c r n a » , N iederaschau und S a ch ra n g .
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P f a r r e i e n :

I .  Bernau.
Organisirte P farrei m it 726 Seelen in  111 Häusern.

Bernau, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -f- Hihlsberg, E. . . . 7S . >H. .Nil.
138 S. 21 H. — Kil. Irschen, D ................. 7 t ., 10 „ 1

Abling, E. . . - 8 „ 1 „ 2 „ Kalkofen, E. . . . t „
Anfing, E. . . . s „ 1 „ 2,» KraymooS, D. . . . 48 „ 6 „ 1,.
Bach, W. . . - 19 >, 4 „ „ 'Neumnhlc, W .. . . 11 „ V) 6,5
Bergham, W. . . 39 „ b ,, 1,. „ Ojterham, W. . . . 3» „ 4 „ 2 „
Brunnhans, E. - 5 „ 1 „ 1.. „ Reit, D...................... 32 „ 6 „ 4
Bnchling, W. . - 13 „ 2 „ 1,5 „ Reitham, W. . . . 28 „ 3 „ 2„.
Eichet, W. . . - !3 „ 4 „ 2,5 „ Rndersberg, W. . . 20 . -) 3.5
Farbing, W. . 21 „ 2 „ 2,,, Schimpfen, E . . . . 8 „ 1 „ 3
Felden, D. . . - 14 >, 7  „ 4 Stationsgebäude . . 8 „ «Z l
Gattern, W. - 14 „ 2 „ 2 Stötten, E................. 3 „ 1 „ 3 „
Groben, W. . - 18 „ 4 „ 3,5 Wechsel- und Bahn-
Gschwendt, W. . - 13 „ 3 „ u „ Wärtcrhänser, z. H. 28 „ -1 „ —2
Hafcnstein, W. . - 19 „ 3 „ 3 „ Wcjterham, W. . . 26 „ 0,5
Hanner am Moos, E. 7 „ 1 „ 1,5 „ Wiesen, E.................. 9 „ 1 „ „

Anmerkungen: 1) Bei Deutinger „Reit am Stocken" und „Stachel-Brand" werde» nichtmchr 
erwähnt; neu erscheinen Brunnhans, Eichet, Kalkofen und Neumühle.

2) Umfang der Pfarrei 23 Kilometer.
3) Wege beschwerlich, weil fast die Hälfte der Häuser Berghäuser.
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Roscnhcim und Traunstein und in 

die politischen Gemeinden Bernau, Niederaschnn und Rottau.

I .  p fa rrs th : B e rn a u , an der Straße von Prien nach Aschau und nach Grassau, 
hoch, sehr schön gelegen. Eisenbahnstation Bernau 1 Kilometer entfernt. Post 
daselbst.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1872 — 1880. S ty l 
gothisch. Geräumigkeit eben zureichend/") Baupslicht die Kirchengemeinde und der 
Zehentbaufond. Spitzthurm m it 3 Glocken, wovon 2 gegossen 1831 von Oberascher 
in  Reichenhall, a ) „G o tt zur Ehre und zum Andenken v. Andreas Guggcnbichter, 
Handelsmann in  Salzburg;" ich die nämliche Insch rift; cch die kleinste Glocke: 
„Durch Feir und Hitz bin ich geflossen, Johann Georg Leschinger had mich zu 
der E hr Gottes gegossen in  >8nlt/,bur^ 1752." Oou8- «lud. (Hochaltar 1851 
consecrirt.) Patrocinium am Feste des hl. Laurentius. 1 a lt. tix ., 1 a ll. porc. 
-8s. 8 . Om. bei der Kirche. Orgel m it 7 Reg. P f a r r g o t t e ö d ie n s t  an allen 
Sonn- und Festtagen. Concurs am Feste Epiphanie, Patrocinium und A ller
heiligen. Ewige Anbetung am 9. Februar. Sept.-Ablässe am Feste Epiphanie, 
S t .  Laurentius und Allerheiligen. Pflichtaushilfe nie zu leisten. Außerordent
liche Andachten: im Advent 12— 15 Rorate, nach Angabe, in  der Fastenzeit an 
den Sonntagen Kreuzweg, sonst an den Sonn- und Festtagen Rosenkranz, an 
den höchsten Festtagen Besper; in der Allerseelenoctav und in der Octave des

*) An der Kirchenmauer befindet sich der Grabstein des Exconventnalen von Chiemsee Pcirns 
Forerins Kronast, Pfarrers von Bernau, P 1826.

In  der Sacristei sieht man einen in die Wand eingelassenen, übrigens schwer zugäng
lichen Stein mit der Inschrift: Hie ligt begrab» der Lrsam Cristan Leiser stiffter der 
Freitagmes vnd Jartag und sprttal (?) ist grstarbn Äuno bomini m c r r r  r und r r 
Lar dem gat geuade. Magdalena Vrsla sei. hausfr. (M it Reliefbildniß.)
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hl. Joseph täglich Abends Rosenkranz, nach Angabe. B ittgang am 26. J u n i  
nach Hittenkirchen, mit geistlicher B egleitung, am M ontag vor Pfingsten nach 
M aria  Eck, ohne geistliche Begleitung. S t i f t u n g e n :  8 Jah rtag e  m it V igil und 
R equiem , 2 Ja h rta g e  ohne V ig il, 11 Jahrm essen. M eßner und Cantor der 
Lehrer; eigenes MeßnerhauS nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: » ) reu t.: 
15665 71/. 75 /Z ., b ) nichtrcnt.: 25000  07. —  Zehentbaufond: 2 5 0 0  71/.
P fa rrv e rh ü U ln sft: P räs. S .  M . der König. Fassion: Einnahm en: 1514 717. 
43  /»Z,., Lasten: 30  71/., Reinertrag: 1514  07. 4 3 /H. W iddum : 1 1m 51 hm  —  
2 T agw . 95 Dezim. Aecker und Wiesen. B o n itä t: 14. P fa rrh a u s : E rbauungs
zeit unbekannt; ausreichend geräum ig, passend, etwas feucht. Baupflicht das 
S taa tS ä ra r. Beginn der Matrikelbücher 1663.

111 Z chulverlM im sse: 1 Schule in B ernau  m it 1 Lehrer, 80 W erktags- und 
40  Feiertagsschülern.

K leine H oisten. B e r n a u ,  1 'ornorvo^), jedenfalls schon von Römern bewohnt, da es 
Fundort römischer Inschriften und M ünzen ist, wird u ns m it seinem jetzigen 
Nam en geschichtlich bekannt um das 1 . 1135 , zu welcher Zeit I lo in rio us llo Vor 
norvü als D ienstm ann ( in ile s )  des Conrad von Aschau erscheint, der selbst wieder 
ein M inisteriale des G rafen G ebhart von Sulzbach w ar. (Lion. Koio. II. 3 60 .) 
A us dem hier seßhaften AdelSgeschlechte that sich durch W ohlthätigkeit O tto cio 
Vornmvo hervor, insofern er um  das 1 . 1150  ein G u t O üonuiln  zum Frommen 
der Armen dem S tif te  Herrenchiemsee überließ, woselbst dam als bereits ein 
S p ita l  bestand. ( 0 .  o. 3 3 0 .)  I m  X IV . J a h rh , finden w ir zu B ernau  ein 
oflioinm der R itter von Aschau; im 1 . 1396 , „an  sant Augustins T a g " , tr i tt  
„fridreich Amptman von P ernaw " als Zeuge zu W ildenw art auf. (O rig , im 
Bes. d. Vers.) Von politischen Ereignissen, die diese Gegend berührten, ist n u r 
hervorzuheben, daß Kaiser M ax I. auf seinem Zuge gegen M arquartstein  am 
26. O ct. 1504  in B ernau  übernachtete. (O berb. Arch. V III. 2 3 3 .)

D a s  G otteshaus zu B e rn a u , ursprünglich eine F iliale von P r ie n , wird 
verhältnismäßig erst spät erwähnt. Am 9. August 1408 vertauschen H err Philipp , 
P fa rre r von P rie n , und die Kirchpröpste von B ern au  ein Grundstück, die Chaffen- 
p ra it, welche Conrad von Perchaim an die S t .  Lorenzkirche zu P ernau  
gegeben hatte, an die Aebtissin K atharina von Frauenchiemsee. (D eu tinger's  
Beiträge I. 3 3 6 .)  Am S onntage O cnli 1475  fundirten die Kirchpröpste und die 
Kreuztracht im Einvernehmen mit dem P farrhe rrn  H anns Vachner zu P rien  in 
der Zukirche S t .  Laurenzen zu P ernau  „eine ewige Veirtagmesse" durch den 
Caplan des P fa rre rs  außer der schon dam als bestehenden Montagsmesse zu halten. 
D e r  erwähnte Caplan (M ichael G läß  „die Zeit P crn a u er" ) scheint wenigstens 
theilweise hier gewohnt zu haben, da gleichzeitig „ein W iden" zu B ernau  er
w ähnt wird. S e i t  Anfang des X V I. J a h rh , existirte hier eine sogen. F reitags
messe. Cristian Seyser, W irth  zu P ernau , dessen G rabm al schon erwähnt wurde, 
stiftete am Sam stag nach S t .  Sebastianstag  1 5 1 2 , wie der Bestätigungsbrief 
des Propstes Ruprecht von Chiemsee sagt: „am  ewig Wochenmeß in derselben 
vnser kirchen zu Pernaw  an ainem Heden Freytag in der Wochen zu halten", 
außerdem vier Q uatem perjahrtage und zu jedem derselben eine namhafte Spende 
an B rod , und wies dafür die Einkünfte aus seinen G ütern  zu W ilhelming und 
Giebing als Fundation an. (Abschr. im erzb. O rd . Arch.) D re i J a h r e  später, 
am Pfinztag nach Neminiscere 1515, erweiterte Christian Seiser seine S tif tu n g

0  W ohl: Au der Bären. Der nahe Bärusee und das nicht sehr entfernte Bernhaupten läßt 
annehmen, daß hier kaum der Personenname I 'e r o  zu Grunde liegt. Auch Irschen (1150: 
LVrsvn) spricht für diese Vermuthung.
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noch, indem er zu den Verbindlichkeiten derselben besonders eine Antlaßandacht 
hinzufügte, aber auch dementsprechend die D otation  vermehrte. (Urk. im erzb. 
O rd . Arch.)

O b  damals schon ein ständiger Expositus in  B ernau  sich befand, ist nicht 
gewiß, wenngleich ein abgetretener Grabstein beim Eingang der Kirche, der eine 
Priestergestalt zeigt, auf das X V . J a h rh , zurückdeutet. E rft nachdem das sogen. 
Granuseubenefieium (gest. 1 405) im I .  1631 von Aschau nach B ernau  trans- 
ferirt worden w ar, finden w ir einen OrtSgeistlichen erw ähnt, der außer der Ex- 
Positur B ernau  auch die Filiale Hittenkirchen zu versehen hatte. I m  I .  1666 
erscheint als Cooperator expositus dortselbst N upert Em pl aus W aging. Diese 
Seelsorgstelle wurde in der Folge meist durch Chorherren aus Chiemsee versehen. 
E in  Visitationsprotokoll vom 15. Dec. 1701 besagt: Lonötioium  onrutnm  in 
B ernau , U onuM erio  Oltiomvum iueorp oru tu in  nun«  te iny o ris  u llm in is tru tu r 
jw r ? .  läm 'illum  k e itm u ir , Oan. 11o§. dü iem e iis .

Am 24. S cp t. 1680  w ar Niederaschau zu einer eigenen P farre i erhoben 
und derselben außer FraSdorf und Sachrang auch B ernau  als untergeordnete 
Curatie beigegeben worden.

I n  Folge der Säcularisation  wurde B ernau  zur selbstständigen P fa rre i 
erhoben; Benno Hengeller, Cxconventnal von Herrenchimsee, erscheint im 1 . 1808 
als P fa rre r  daselbst.

D ie  Pfarrkirche besitzt sehr schone gemalte Fenster von Z ettle r, darunter 
ein Geschenk der F rau  Herzogin Adelgunde v. M odena m it deren W appen: deß- 
gleichen einen neuen gothischen M ariena lta r von K raus.

D e r ältere Hochaltar ist von Petz gefertigt.
D er hier gefundene RömersteiiVch, genau abgebildet von A pian 's Hand in 

seiner Topographie von B ayern , S .  99 , ist leider jetzt verloren.
Vgl. über B ernau  XvLilliiii 4 inm l«tt L oiorum  1720, p. 88 ; Oberb. Arch. 

l. 130. 342. V II. 371. (Römerstein bctr.); Hirsching, S t i f t s  und Moster
lexikon 1. 6 9 6 ; Huber A., Eins- des Christenthums !U . 49. 243.

2. Frasdorf.
O rganisirte P farre i mit 1125 Seelen  in 188 Häusern.

Frasdorf, D., Pf.-K., P f.-S ., Schule. -h

Bichelmann, E. . .
133 S .  22 H.  —  

- 7 „ I „ 3
Kit.

Daxmiihle, E. > . . - 9 „ ! „ 7
Ebnat. W ..................... 21 „ 1 .. 1,. „
Ed am Rhain, E. . . 9 „ I „ 5
Gasdicht, E. . . . . 6 „ > 4 .
Ginnerting, D. . . . 60 „ 10 „ 2
Grabmahle, E. . . 9 „ 1 „ I
.Pastan, E. . . . - 9 „ 1 „ 1
Ielach, E ....................... . 9 „ 1 „ 3 „
Kaltenbrnnn, E. . . - 8 „ 1 2
Kranzla, E. . . . 2 „ I „ 5
Laiming, W. . . . 1 „ 4

Lcderstnbe, W. . . . . l 2 S . 2 H .  I .Ni l
Lochner am Gattern, E. . 7 „ i ., lV „
Mitterbichl, E. . . . . 6 „ l ,, 4 „
Mittcrhansstätt, W. . 6 „ 2 6,5 „
Mühlberg, W. . . . . !> „ 2 2., „
Obcracherting, E. . . . 0 „ ! 6
Oberhansftätt, E. . . . 8 „ t „ 7 „
Oberpriemnühle, E. . . - 8 „ I 2
Oberfoilach, E. . . . „ 7
Oberwildenried, E. . . . 10 „ l „ 7
Pfannsticl, W. . . . . 33 „ b „ -
Ried, W ...................... . 0 „ 2 „ 3
Riedlach, W ................ . 0 „ 2 „ 4,.
Röcka, E ..................... 7 ! 1,5

*) Er trug die Inschrift:
Inuvil» 'L'lilliM riO V M 0  II VIl.ro rL V M (i»v) rir^LLfovt«) ckvirwiicuml») 

OIW(toi rVX(nvrnn» I ,x  171' 8LLI>IXL O(-Üi) L ilinG  O IIH E L X 't'lX X L  IFumnst 
'I'IOüOXRit'.d VLHIX08 L I' O(aius) I'ItwL.8LdI'IIXl'8 I^ irM 'I 'IL U 8  OOIIMi.8
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Ruckerding, W. . . 33 S. 5 H. 2 Kit. FcUbodcn, E................. 7S . 1H .7K il.
Sagberg, E. . . . - 5 „ 1 „ 6 „ S t. F lo r ia n , Nbk. . . — „ — „ 4 „
Schneiderhans, E. 1 „ 1 o,, „ Aich, E......................... - 8 „ 1 „ 6 ,.
Schuster am Anger, E. - 1 „ 1 „ 4 „ Botcnhaus, E. . . . 3 „ 1 „ 7 „
Stadl, E..................... . 8 1 „ 3 Greimelberg, D. . . . . 39 „ 7 „ 5 „
Stelzcnberg. W. . . . 17 „ 2 „ 1. Hendenham, W. . . . . 23 „ 4 „ 3 „
Stetten, W ................. . 16 „ 2 „ 3 Hierankl, E. . . . . 4 1 7
Stockach, E................. . 8 „ 1 „ 2 Klausen, E.................... 4 1 4
Stockacherfels, E. . . . 6 „ 1 „ 2,„ Kollmann, E. . . . . 9 „ 1 „ 7 „
Stöd, W..................... - 13 „ 3 „ 4 „ Niesberg, D. . . . . . 28 „ 7 „ 4 „
Stüblach, E. . . - - 3 „ 1 „ 1 „ Paulcd, E..................... . 7 „ 1 „ 4 „
Sturm, E................... - 5 „ 1 „ 4 „ Schneider in der Ed, E. 3 „ 1 „ 7
Thal, W..................... . io  „ 2 „ l> „ Umrathshausen, D., Flk., 4 69 „ 9 „ 5 „
Tauern, W.................. - 21 „ 3 „ 7 Dösdorf, W .................. . 9 „ 3 „ 4 „
Unteracherting, E. . . - 3 „ 1 „ o „ Giebing, E................... - 6 „ 1 „ 6 „
Uuterhausstätt, E. . . . io  „ 1 ,, 6 „ Krenzstraße, E. . . . 7 1 4
Untersoilach E. . , . . 8 „ 1 „ 6 „ Leitenberg, D. . . . . 65 „ 12 „ 4 „
Untcrwildenried, E. . 4 „ 1 „ 6 „ Pfaffing, E................... 9 1 7
Wolkerding, W. . . . 20 „ 4 „ 4 „ Sech aus, E.................. - 4 ., 1 „ 6 „
Wartl am Bach, E. . . 2 „ 1 „ 1 „ Spöck, W..................... . 11 „ 2 „ 6 „
Weizenreith, W. . . - 8 „ 2 „ 2 „ Unterprienmühle, E. . 11 .. 1 ,, 3 ,.
Wessen, W.................. - 14 ,, 2 „ 5 „ Weihern, E................... - 6 „  1 „ 6 „
Westerndorf, D. . . . 07 „ 18 „ 0„ Wilhelming, W. . . . - 12 ., 2 „ 7 „
Winkling, E. . . . . 9 1 ,, 2 «

Zlnincrknngen: 1) Bei Deutinger „Nachgraben" wird nicht mehr erwähnt; neu erscheinen die 
Ortschaften Schneiberhans, Stockacherfcls, Wart! am Bach und Krenzstrahe.

2) Umfang der Pfarrei 23 Kilometer.
3) Wege sonst gut, aber auf den Bergen beschwerlich, besonders im Winter.
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Rosenheim und in die politischen 

Gemeinden Frasdorf, Umrathshausen, Wildenwart und Hittenkirchen.
5) Im  I .  1830 wurde St. Florian ans der Pfarrei Prien hieher umgepfarrt.

I. P fa rrs ih : F ra s d o r f ,  an der Districtsstraße von Prien nach Aschau im  Thale 
gelegen. Nächste Eisenbahnstationen Umrathshausen, 3 Kilometer, Aschau 4 K ilo 
meter entfernt. Post Aschau.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1840, Thurm  und Dach 
der Kirche 1878 m it Schiefer gedeckt. Baustyl ursprünglich gothisch, verzopft. 
Geräumigkeit unzureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 
4 Glocken. Consecrirt am 5. A p ril 1513 durch Bischof Berthold von Chiemsee. 
Patrocinium am 20. J u l i  (S t .  Margaretha). 1 a lt. t ix . ,  2 a lt. port. 8s. 
L . Om. m it Capelle bei der Pfarrkirche. O rgel m it 10 Reg. P fa r r g o t te s -  
d ienst an allen Sonn- und Festtagen, die Ausnahmen s. unter Neben- und 
Filialkirche. Concurs am Feste M a riä  Empfängniß, Namen Jesu und S t.  M a r
garetha. Ewige Anbetung am 8. M ärz. Sept.-Ablässe am Namen-Jesufeste, 
Patrocinium und am Feste der unbefleckten Empfängniß M a riä . Aushilfe in  
der Nachbarschaft w ird  fre iw illig  geleistet a ) in Niederaschau am Dreifaltigkeits
sonntag, am Feste M a riä  H immelfahrt, M a riä  Geburt und am Rosenkranzfeste; 
b ) in  Törwang am Pfingstmontag und am Feste M a riä  Namen; o) in  S ö l- 
huben am Feste des hl. Benno und des h l. Rupertus. Außerordentliche An
dachten: im Advent täglich Rorate nach Angabe; in  der Fasten Nachmittags
predigten, fre iw illig ; in der Allerseelenoktave täglich Rosenkranz, gestiftet; in  der 
Oktave der unbefleckten Empfängniß M a riä  täglich Rosenkranz, nach Angabe; 
Maiandachten fre iw illig . Bittgänge: am Freitag nach Christi H im m elfahrt nach 
Sölhuben, am M ontag nach Christi H immelfahrt nach Törwang, beidemale m it 
geistlicher Begleitung; am Pfingstdienstag B ittgang m it Kreuzpartikel nach Um
rathshausen (Abhaltung der 4 Evangelien). —  S t i f t u n g e n :  9 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem, 19 Jahrtage ohne V ig il,  60 Jahrmessen.

B rud ers cha f t  der unbefleckten Empfängniß M a r iä , oberhirtlich errichtet
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am 30. October 1760; Ablässe vom 25. September 1760 und vom 5. Januar 
1790; letzterer ein vollkommener Ablaß fü r dm 3. Sonntag jeden M onats, 
auch den Verstorbenen zuwendbar. Hauptfest das Fest der unbefleckten Em- 
pfängniß M a riä . Nebenfeste: Neujahr, 6. Sonntag nach Ostern, Patrocinium, 
Kirchweih; Convent jeden 3. Sonntag im  M o n a t, je m it A m t, Predigt, P ro- 
cession und Litanei. —  Vermögen der Bruderschaft: c. 2500 715.

Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, den Cantordienst der Lehrer.
—  Vermögen der Kirche: n ) rent.: 2485 4 5  72 d ) nichtrent.: 6552 4 5  43

I I .  Molwnkirchc: S t .  F lo r ia n .  Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch; A lta r 
in  diesem S ty le  restaurirt 1856. Baupflicht das Kirchenvermögen. Oons. (lu ll. 
Satte lthurm  m it 3 Glocken. Patron der hl. F lorian. 1 a lt. (D ie  zwei 
Seitenaltäre ohne Altarstein.) O rgel m it 6 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t w ird 
hier dreimal (durch den Pfarrer oder Cooperator) gehalten. B ittgang hieher 
von der Pfarrkirche aus am Markustag. — S t i f t u n g e n :  12 Jahrmessen.
—  Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, den Cantordienst der Lehrer 
von Frasdorf. —  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 17589 45  72 b ) nicht
rent.: 12195 45  77

I I I .  F ilia lk irch e : U m ra th s h a u s e n * ) , an der Straße von Frasdorf nach Bernau 
hochgelegen. Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1877 und 1880. S ty l u r
sprünglich gothisch, A ltäre Renaissance. Geräumigkeit fü r die ganze Pfarrgemeinde 
nicht zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 3 Glocken. Ocnm. cknb. 
Patrone die hhl. S im on und Judas. 3 a lt. port. 8s. 6m . m it kleiner Ca
pelle. Orgel m it 8 Reg. G o tte s d ie n s t: am Sonntag vor Jakobi und vor 
S im on und Judä ist Frühgottesdienst und Hauptgottesdienst; am 5. Sonntag 
nach Ostern und am 1. Sonntag im  J u l i  Pfarrgottesdienst, durch P farrer oder 
Cooperator zu halten; am 4. Adventsonntag, 2. Fastensonntag, Josephifest und 
Ostersonntag Nachmittagsgottesdienst m it Predigt und Vesper. —  S t i f t u n g e n :  
4 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 4 Jahrtage ohne V ig il,  24 Jahrmessen.
—  Meßner der W irth  des O rtes, Cantor der Lehrer von Frasdorf. —  V er
mögen der Kirche: u ) rent.: 33649 45  50 ^ . ,  d) nichtrent.: 28191 45. 49 />Z>.

IV . p f l i r r v e r lM t l l i l fe :  Präs. Se. M .  der König. Fassion: Einnahmen: 2666 45  
17 /H., Lasten: 1040 45  97 /H., Reinertrag: 1625 45. 20 /A. W iddum: 2 Im 
64 n 7 «qm —  7 Tagw. 75 Dezim. Aecker und Wiesen. D ie  Grundstücke 
liegen an 13 O rten zerstreut; z. Z . verpachtet. Pfarrhaus 1731 vom Kloster 
Chiemsee erbaut; sehr geräumig, passend, trocken. D ie  Baupflicht hat der 
S taat. Hilfspriester: 1 Cooperator, wohnt im  Pfarrhaus. D ie  Matrikelbücher 
beginnen 1663.

V. ,Kchu!Verhältnisse: 1 Schule in  Frasdorf m it 2 Lehrern, 122 Werktags- und 
54 Feiertagsschülern. D ie  Kinder von den Ortschaften Giebing, Pfaffing und 
W ilhelm ing gehen in  die Schule nach Hittenkirchen, die Kinder von den O r t
schaften Greimelberg, Kollmann, Aich, Pauled und Klausen in  die Schule in 
W ildenwart. Mission wurde gehalten 1862 durch ? I5  Redemptoristen.

*) Alipen an der Kirche sind zwei große Grabsteine aus rothem Marmor angebracht mit der 
theilweise schwer zu entziffernden Inschrift:

1. H ie . teil . R ucdo lf. gundrrichinger . der . montags . vor . brinachte» .
tod . ist . an . m . c c r r  . r r i  (M it Wappen nnd Stechhel,n darüber).

2. Hie . lig t . begraben . d . Edl - vcst . Hans . gicbinger . ?lv . lciicnprrg .
gestorben . walpurg . Zchrenbin . von . noising . sein . hauffriv 1508. (Gehar
nischter Ritter mit Wappen.)
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K Ic ilic  Notizen. F r a s d o r f ,  Di'UllöüclorDch, befindet sich unter den reichen Gütern, 
welche Markgraf Engelbert von Kraiburg m it seiner Gemahlin M athilde dem 
S tifte  Baumburg bei der Consecration der Klosterkirche (1156) zum Geschenke 
gab; namentlich w ird  darunter das dortige Gotteshaus genannt (preciiu yuo 
upuci L iuc Ie l8 to rI üu lm oiunt . . .  e t eooiom'um). (N on . Lo io . I I I .  57.) 
I n  eben diesen Jahren, zur Zeit König Conrads I I I .  (1138— 5 8 ), gab einer 
aus den Dienstmannen desselben, Engelwan m it Namen, ein G u t zu Fradels- 
dorf, woselbst er auch seine Behausung aufschlug, schanküngSweise zum S tifte  
S t.  Peter in  Salzburg. (Notizenblatt zum Archive fü r Kunde österr. Gesch. Q u . 
1856. S . 257.) Um das I .  1200 hatte sich der Ortsname schon in  Lim ls- 
ciorl, auch IIru l8 ä o rt' geschrieben, abgeschwächt. (N on. Ilo io . I I I .  94 .) Gegen 
M itte  des X V . Jahrh , waren zwischen dem Propste Caspar zu Baumburg und 
dem R itte r B urghart von Frcyberg zu Aschau Irru n g e n  entstanden über „die 
Stuck und G uet", so der benannte Propst und sein Gotteshaus zu Frasdorf in  
dem Gerichte zu Aschau hatten. D er S tre it wurde von den herzoglichen Richtern 
dahin entschieden, daß der Propst von Baumburg auf seinen Gütern zu Frasdorf 
freie S t i f t  behalten, dagegen B urghart von Freyberg die Gerichtsherrlichkeit über 
dieselben wie bisher ausüben sollte; das Urtheil erging zu Landshut am Freitag 
vor dem Suntag da man singt: vooom sneunclitutm 1456. (N ou . Ilo io . I I .  
251.) I m  I .  1552 verkauft Hans Lidl das M a irgu t zu Fraßdorff „so m it 
freyer aigenthumblicher S t i f f t  dem W ürdigen Gotzhauß vnnd Closter zu Ban- 
burg zugehört, dem erbern Christan D a ig ln  zu erneutem Fraßdorff", unter dem 
Jnsiegel des Georg Wildperger, Richter der Herrschaften Aschau und W ildenwart. 
(Perg. Urk. im  erzb. O rd .)

Frasdorf war von A lters her eine F ilia le  von Prien und wurde von dort 
aus pastorirt. Erst spät erscheint hier ein eigener Priester. I n  dem Errich
tungsinstrument bezüglich der P farrei Aschau vom 24. September 1680 heißt es 
u. a.: sisimutuin vcn o u ttino t aä ckopututionom ooi'li t lu ru t i in  D i usclorkl. . 
o i'tlinuw us ot vo lm nus, u t per D om inum  k ropos ituw  ot ^roü illiuoonum  
Xostrum  iäoneus et upprobutus ve l pe r ipsum  ex üm tüm ltu te  Xostru  
upprobuntlus U eZuIu iis ex suo monusterio ve l Lueeulnris 8aeercko8, cie 
en)u8 ciootriuu m orum yue in teZ ritu te  suslieientor eormtet, uci ciiotum ioeum 
ü iu8< io iü  ckeputetur. (Acten des erzb. O rd .) D er erste Expositus fü r Fras
dorf war Christoph Kymicher, der im  I .  1683 als solcher erwähnt w ird. 
Uebrigens soll schon vom I .  1662 an ein Priester hierorts gewohnt haben.

I n  Folge der Sacularisation kam es zur Errichtung einer selbstständigen 
P farre i Frasdorf. Possidius Rochu, Excanoniker von Herrnchiemsee, wurde 
am 26. A p ril 1806 als P farrer daselbst installirt.

I n  hiesiger Pfarrkirche hatte das Geschlecht der Gintrichinger seine Grab
stätte. D er Benedictinermönch Wolfgang Schaumberger aus Seeon (st 1721) 
sah hier über der Sacristeithüre einen runden gemalten Schild aus Holz m it 
der Insch rift: „H ie r liegt begraben der Edl vnd Best Jobst Gintrichinger zu 
G intrich ing^*) und Katharina Schaltorferin, sein Eheliches gemachel die gestorben 
am Montag nach Saud Uelrichstag 1504." Später ist derselbe zu Verlust 
gegangen.

I n  der seist nicht mehr gebrauchten ruinösen Gottesackercapelle (m it dem 
Patroc. 8. 86lm8tm ni ot 8. D u rduras) befindet sich ein niederes doch schönes 
gothisches Gewölbe.

Ueber Frasdorf vgl. VVoninF, DopoArupInu Luv. I I .  14. Freyberg, hist.

") Urspr. wohl lil'Äutllävsrlurt' — Dorf der Frautilde. Förstcmanu I. 111. 
Heute: Ginnerting.
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S-christen und Urk. I I I .  347. Apian's Topogr. v. Bayern S . 98. I m  P fa rr- 
archive ein Kirchenbuch von „des heiligen pluts gotzhaus zu Umbratzhausen" vom 
I .  1546 und Rechnungen der Kirche S t.  F lorian vom I .  1614 an.

U m ra th sh a use n  ist uns m it Uöm rious <Io U m breoliteslm sen*) in  Chiem- 
seeischen Urkunden um das I .  1135 historisch bezeugt. (N on. Uoio. I I .  297.)

Zu Umrathshausen muß schon um das 1 . 1500 ein Priester gewohnt haben, 
denn in einem Receß vom 26. August 1545, ergangen zu Burghausen, w ird 
u. a. auch entschieden, daß Pau l Keil die Hausung des verstorbenen Priesters 
Ludwig Kölner zu Vmbratzhausen solange innehaben dürfe, bis man einen an
deren Seelsorger bekommen könne. (Urk. im  Pfarrarchiv zu P rien.)

I n  hiesiger Kirche (früher auch a ll s. ornorom genannt) ist im  Chore rechts 
ein altdeutscher Christus zu sehen, der m it einem Kelche das hl. B lu t  aus der 
Seitenwunde auffängt.

S t .  F lo r ia n  existirte jedenfalls schon zu Anfang des X V . Ja h rh ., da in  
seinem „B rie ftruch l m it dreyen schlossen" im  I .  1545 u. a. aufbewahrt war 
„ I te m  mer ain gnadtbrief von Bischof Johannsem von Chiemsee anno Tausennt 
vierhundertt vnd dreyvnndzwaintzigisten J a r " .

Ebendaselbst befand sich ein Pergamentbrief von Jörgen Lobseisen „vmb 
das guet zu khrepflasödt bey sannd f lo r ia n n ,  freis aigen . . . zum schloß 
willdenwartt gehörig." S ig le r Jö rg  Laglberger Anno im  tausennt fünfhundert 
vnnd vierzehennden J a r. (Pfarrarchiv zu Prien.)

Ueber die schönen altgothischen Altäre in  hiesiger Kirche m it Reliefbildern 
vgl. S ighart, m itte la lt. Kunst in  der Erzd. M . F. S .  169.

Greimelberg kommt m it dem erlesenen Namen O riw ü iltip e ro  um das 
I .  1180 vor. (N on . Uoiv. V I I .  498.)
Im  X II. Jahrh. begegnen uns 2 Maler, dem Laicnstande augehörig, die aus Frasdorf 

stammten. Ilviuriasi ob 1'rai.ar ejus lönestlprolit chotoros clv Prackalstork sind um das I .  1180 
Frugen zu Schäftlarn, wo sie vielleicht auch mit Kuuslarbcitcu beschäftigt waren. (Ron. Iloie. 
V III. 128,1

3. Niederaschau.
Organisirte P farre i m it 13 

Nicdclaschuu, D., Pf.rK., Pf.-S., Schttlc,

19 Seelen in 196 Häuser».

Hucb, W.................. 31 S. 1 H- 2 Kil.
213 S. 13 H. — Kil. Koj, W. . . . . 21 „ 3 „ 2„

Abendmahl, E. . . 1 1 2„ „ Kohlstatt, W. . . . 11 „ .3 „ 2
Aufham, W. . . . 87 1 1 Lehmbüchl, E. . . . — „ 1 „ 1
Bach, D ................... 5b „ 8 2,. Lauch, W. . . . . 7 „ 2 2
Brückl, W................. 80 „ 1 2 Nattich, E. . . . . 9 „ 1 8,7
Bucha, W................. 82 „ 5 2 Oberweidach, D. . . 59 „ 15 I
Eugerndorf, W. . . 15 „ 3 1 Pvlchiug, W. . . . 12 o 1
Feilerer, W. . . . 13 „ 1 o Schlechtenberg, D. . 59 „ 10 2
Fnchslucg, E. . . . 10 ,. 1 0 Schoostriuu, W. . . 12 „ 3 1
Göttersberg, W. . . 21 „ 1 2,7 Spöck, W. . . . . 12 „ 2 2,7 „
Crünwald, W. . . 8 „ 3 Stadl, D. . . . . 117 12 „ 2
Gfchmeudt, W. . . b l „ 5 Wald mit Einfang, D. 31 „ 7 3,7 „
Hainbach, D. . . . 108 „ 18 G- Wasserthal, E. . 6 „ 1 2,7 „
Hanimerbach, W. 49 „ 5 2 Weidach, W. . . . 18 „ 2 „ 1

Hölfcntierg, D., Flt. . 13 „ 7 2 Zcllmnhl, E. . . . 8 „ 1 „ 1 „
Hohenaschau Schl, 

u. Cap. mit „u. d. 
Burg" D. . . . 115 „ 1.1 2

Ziegler, E. . . . 6 1 " 1

*) Bei den Häusern des Unbert oder Humbcrt. (Es findet sich auch HanpsrlosliusanO
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A n m e rk u n g e n : 1) Bei Dcutinger „Loningcr" und „Weidachwies" werden nicht mehr aufgeführt; 
dort finden sich noch nicht die Ortschaften Abendmahl, Schoostrinn und Stadl.

2) D ie im Pfarrbezirk sich befindlichen Protestanten sind nach Rosenheim eingepfarrt.
3) Umfang der P farre i 26 Kilometer.
4) Wege meist gut, die Fußwege zu den Berghäusern sehr beschwerlich.
st) Die Ortschaften der P farre i gehören in  das Bezirksamt Rosenheim und in  die politischen Ge

meinden Niederaschau, Hohenaschau, Sachraug und Umrathshausen.

I.  P fa rrs ih : N iederaschau, an der P rien hochgelegen. Bahn- und Poststation 
am O rte.

Psailkirche: (Dreischiffig), Erbauungsjahr unbekannt; S ty l  gothisch m it 
Verzapfung. Geräumigkeit zureichend?') Baupflicht die Kirchenstiftung. Kuppel
thurm m it 3 Glocken, gegossen 1650 von Bernhard Ernst in  München. Ovim. 
cknk. Patrocinium am Feste M a riä  Reinigung. 5 u lt. l ix . üs. L . Om. m it 
Capelle (s. unten „Kreuzcapelle") bei der Kirche. Orgel m it 12 Reg. P fa r r -  
go tte sd ie n s t an allen Sonn- und Festtagen. Concurs am Dreifaltigkeitssonntag, 
M a riä  H im m elfahrt, M a riä  Geburt und am Rosenkranzfeste. Ewige Anbetung 
am 20. J u l i .  Sept.-Ablässe an M a ria  Lichtmeß, Verkündigung und H imm el
fahrt. Am Namen-Jesufeste, am Feste der hl. Margaretha und M a riä  Em- 
pfängniß ist Aushilfe in Frasdorf zu leisten. Außerordentliche Andachten: im 
Advent Rorate nach Angabe; an den Donnerstagen und Sonntagen in  der Fasten 
Oelbergandacht, jedesmal m it Predigt, herkömmlich; Kreuzwege nach Angabe. 
Rosenkränze: D ie  sogenannten Schauer-Rosenkränze an den Sonntagen von Kreuz
ersindung bis Kreuzerhöhung zu halten, w ofür der P farrer die Flachssammlung 
hat; außerdem in  der Allcrseelenoctave, fre iw illig , und in  einigen anderen Octaven, 
z ^ B . Johann Nep., M a riä  Namen, nach Angabe. Bittgänge: einmal nach 
'-Lachrang und einmal nach Tuntenhausen, ohne geistliche Begleitung. —  S t i f 
tu n g e n : 17 Jahrtage m it V ig il  und Requiem, 21 Jahrtage ohne V ig il, 
28 Jahrmessen; außerdem gestiftet die Bruderschaftsandachten an den Monat- 
sonntagen m it Predigt, Rosenkranz und Procession.

R o s e n k ra n z -B ru d e rs c h a ft, errichtet 1619, oberhirtlich consirmirt am 
25. M ärz 1701. Hauptfest: Rosenkranzsonntag; Nebenfeste: Dreifaltigkeitssonn
tag, M a riä  Verkündigung, H immelfahrt und Geburt; ferner jeder 1. Sonntag im 
M onat (A m t, Predigt, Procession). —  Vermögen der Bruderschaft m it dem 
der Kirche confundirt.

Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, den Cantordienst der Lehrer 
des Ortes. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: 
n ) reut.: 28620 H5. 67 4 ., d) nichtrent.: 24303 M . 94

I I .  Rodenkirchen: 1) K re u zca p e lle , Erbauungsjahr unbekannt. Ohne ausge
prägten S ty l.  Baupflicht die Capelle. Oous. «tut». Kuppelthurm m it 2 Glocken. 
Patron: der gekreuzigte Heiland. 1 u lt. l ix . G o tte sd ie n s te : 4 Quatemper- 
messen. —  Nießner: der Pfarrmeßner. —  Capelle ohne Vermögen.

2) N astcape lle  in  Hohenaschau, erbaut 1648 von Wolfgang Scherr, Pan- 
richter in  Hohenaschau. S ty llo s . Baupflicht die Capelle. Benedicirt 1648. Kuppel
thurm m it 2 Glocken. Patron: Christus in  der Rast. 1 u lt. 6x. Unbrauch-

*) I n  der Kirche ein großer Grabstein: Joh. Christoph Feiler. Seelsorger in  Niederaschau 
4  1651 (m it Reliefbildnistt. C in Stein im Chore: bloässto v iu tn v , n:rm inrm iInZ Ovn-
m liu rium  to ^ it, iü lv  ot f iu lic ü , i l ln M ro m .............. Der hoch und wollgcborne Herr Herr
Johan Christofs Freyherr von Preysing ans Alten Preysing, genannt C ronw inthl, Herr der 
Herrschaft Hohenaschau, Sölhuben, Rcichenspcyern, Saxenkhamb vnd Greyling. Der Churfstl. 
D u rtl. in  Bayrn :c. Camcrer, gehaimer Rath, hoffmarschalkh hosfraths Hrnosiclont, vnd 
Pfleger zu Aernstam, dan gcinainer lobl. Lnndtschafft in Bayrn m it Verordneter vnd 
Comissavius, so gestorben den 23. öbris 1632.
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bare Orgel. —  1 Jahrtag m it Requiem gestiftet. —  Meßner und Cautor der 
Krämer in  Hohenaschau. —  Ohne Vermögen.

3) S ch loß cape lle  auf Hohenaschau. Erbauungszeit 17. Jahrh . Ne- 
naissancestyl. Baupflicht die Gutsherrschaft. Oon«. am 30. November 1731. 
Kuppelthurm m it 3 Glocken. Am Hochaltar ein Vesperbild. 3 u lt. 8s. —  
G o tte sd ie n s t regelmäßig durch den Schloßbeneficiaten. —  Meßner ein Schloß
bedienter.

I I I .  F ilia lk irch e : H ö h enbe rg , 2 Irm nördlich von Niederaschau gelegen. Erbauungs
jahr unbekannt. Außenseite und Dachung restaurirt 1880. S ty l gothisch, später 
verdorben. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchengemeinde Höhenberg. 
Kuppelthurm m it 2 Glocken. Oons. club. V itn lu s : Kreuzerfindung. 3 u lt. 
Orgel vorhanden, aber unbrauchbar. G o tte sd ie n s t: am Patrocinium hl. Amt 
durch den P farrer oder Cooperator zu halten. Gestiftet 1 Jahrtag. —  Meßner 
ein Ortsangehöriger. —  Kirche ohne Vermögen.

E in  vielbesuchter W allfahrtsort ist das „Abendmahl" unweit Niedcraschau, 
eine bloße Privatcapelle.

IV . P fa rrve rlflM ittjse : Präs. Se. M .  der König. Fassion: Einnahmen: 2952 97. 
9 Lasten: 976 97. 28 /H., Reinertrag: 1975 97. 81 W iddum: 1 Im 
84 u 33 qm — 5 Tagw. 41 Dezim. Wiesen. Durchschnittsbonität: 7. —  
Pfarrhaus 1680 aus dem alten Beneficiatenhaus vom Kloster Herrenchiemsee 
erbaut, geräumig, passend, trocken; ebenso Oekonomiegebäude. Baupflicht bei 
beiden der S taat. StatuSgemäß 1 Hilfspriester, fü r welchen Wohnung im 
Pfarrhause, die Stelle z. Z . unbesetzt. D ie  Matrikelbücher beginnen 1625. —  
A uf Hohenaschau besteht das „Weidacher'sche Schloßbeneficium", fundirt durch 
Verlegung deö Weidacher'schen Beneficiums von der Pfarrkirche in  die Schloß- 
capelle'*), aufgebessert durch Verlegung der von Fürstbischof Joh . Franz von 
Preysing 1677 gestifteten Wochenmesse ebenhieher?^) Besetzungsrecht die Guts- 
Herrschaft. Zahl der Obligatmessen wöchentlich 7, seit 1789 reducirt auf 5, seit 
einigen Jahren auf 4. Einnahmen: 1261 97. 30 /H., Lasten: 23 9 /. 42 -H., 
Reinertrag: 1237 97. 88 Eigene Beneficiatenwohnung am Schloßaufgang, 
bescheidenen Ansprüchen genügend. Baupflicht die Gutsherrschaft.

V . Schiilverlfliiimsse: 1 Schule in Niederaschau m it 1 Lehrer und 1 H ilfslehrer, 
200 Werktags- und 68 Feierlagsschülern. Vergrößerung des jetzigen Schulhauseö 
oder Neubau ist in  Aussicht.

V I. D as Districtskrankenhaus in  Niederaschau ist der Leitung von 3 Schwestern vom 
allerheiligsten Erlöser anvertraut. Denselben dient eine Abtheilung des Kranken
hauses zur Wohnung; sie haben dort eine benedicirte Capelle, in  welcher einzelne
male hl. Messe gelesen w ird.

K leine NotiM. N iederaschau, a ll u.-zeovuu^'--), bildete schon um das I .  927 ein 
Kaufsobject, das der Vogt des Erzbischofs Adalbert, Rodland, von einem gewissen

*) Auf den Vorschlag, den Schlohbenefiziaten an S onn - und Festtagen in  der Pfarrkirche 
celebrircn zu lassen, antwortete der M ajoratshcrr M ax im ilian  G raf v. Preysing unter dein 
20. J u n i 1825: „daß man in  eine solche Modisication der Schloßcaplanci, welche der 
Meinung und dem Zwecke derselben sowie den Ortsbcdürfnisscn zuwider wäre, nicht willigen 
und den Schloßcaplan von der Verpflichtung, die HI. Messe täglich und absonderlich an 
Sonn- und Feiertagen in  der Schloßeapelle zu celebrircn, nicht entbinden könne."

'"O Das Fundationscapital fü r diese S tillu n g  zu 1000 fl. war auf dem Schloßgute Neubeuern 
angelegt worden. (Acten d. erzb. Ord.)
Z u r Eschenau. Gewiß wurde m it diesem Ortsnamen nicht ursprünglich Hohenaschau bezeichnet, 
denn einen steilen Felslcgel nennt man nicht eine Au von Eschen. Die Benennung wurde erst 
von Niederaschau auf das Schloß übertragen.
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Odalscald bei einer Verhandlung zu Herrenchiemsee erwarb. s.Iuvuvm I I .  138.) 
Um das I .  1150 t r it t  das Edelgeschlecht der Herren von Hohenaschau m it 
Oüounruclns äs Lsobovvs, einem Wohlthäter des S tiftes  Herrenchiemsee auf; 
diese R itte r waren M inisterialen der Grafen von Sulzbach. (N on. IZoie. I I .  
316.) Fast gleichzeitig geschieht auch schon von einem Gotteöhause zu Nieder- 
aschau M eldung; denn von einem Hofe zu Aschau nächst der Kirche (äo ^.sorvc 
prop6 bloolesiuw) bezogen die Grafen von Neuburg Falkenstein als Abgabe ein 
Schäffel Getreide. (N on. Lo io . V I I .  407.) Einen eigenen Priester erhielt 
Niederaschau gegen Ende des X IV .  Jah rh , in  Folge der S tiftung  der sogen. 
Leitenmesse. Nach einem Berichte des Propstes und ErzdiaconS Rupert (1653 
— 88) hat im  I .  1386 unter dem Kirchherrn Heinrich Perckhammer von 
Prien „die gmain zu Aschau ein tägliche Meß außer wöchentlich einer vaeanton 
gestüfftet vnd gemelter Herr Hainrich Perkhammer solche durch amen aignen 
Priester, welcher zu Aschau wohnen solle, deine auch ein aigneö Hauß zur Woh
nung gebautt worden, iedoch an Pfarrlichen Rechten vnnd Verrichtungen vu- 
prnösuäieierlich verrichten zu lassen angenommen?) (Erzb. O rd . Arch.) E in  
Benefiziat Burkhart w ird unter dem 5. Januar 1476 urkundlich erwähnt. Am 
26. August 1545 kam R itte r Pangraz von Freyberg zu Hohenaschau m it den 
Bauern Cristan Rieder und Paulus Keil vor den Hauptmann der Negierung 
zu Burghausen, W o lf von M a x lra in , und beschwerte sich über die Vernach
lässigung, welche die Kirchengemeinde zu Aschau von Seite des Propstes Eras
mus von Chiemsee erfahre. D ie  Hauptpunkte waren: 1) soll der P farrer zu 
P rien jeden Sonntag, Zwölfbotentag und Frauentag Messelcsen, Singen und 
Verkünden des Wortes Gottes in  der Kirche zu Aschau verrichten lassen, was 
nicht geschehe; 2) soll er die durch weiland Pfleger Chunrad Pelchinger und die 
Pfarrleute zu Aschau gestiftete Wochenmesse alle Samstag halten lassen, was 
verabsäumt werde. (Perg. Urk. im  Pfarrarchiv zu P rien.) Z u r Erklärung 
dieser Mißstände sei bemerkt, daß damals actenmäßig der größte Priestermangel 
in  der Diöcese Chiemsee herrschte, so daß selbst mehrere Pfarreien nicht besetzt 
werden konnten.

Neues kirchliches Leben erwachte zu Aschau, als die Adelsfamilie der Prey- 
sing die Herrschaft dieses Namens an sich brachte. Am 24. September 1080 
erhob Bischof Johann Franz von Chiemsee, G ra f von Preysing, seiner Heimath 
fürsorgend eingedenk, die Curatie Aschau zu einer eigenen P fa rre i, welcher er 
die Vicariate Bernau, Frasdorf und Sachrang unterstellte, und ernannte den 
Priester M atth ias Winkler zum ersten P farrer (oder vielmehr P farrvicar) daselbst. 
D ie  neuerrichtete P farre i war dem S tifte  Herrenchiemsee incorporirt. (Acten 
des erzb. O rd .)

D ie  P farre i Niederaschau versahen von da an größtentheils Chorherren des 
S tiftes  Herrenchiemsee. I n  Folge der Säcularisation wurde Niederaschau selbst
ständige P fa rre i; die Reihe der wirklichen P farrer beginnt m it Ambrosius Eisen- 
schmid, der am 11. Januar 1807 als solcher au ftritt.

D ie  Pfarrkirche hat prächtige Paramente im  Renaissancegeschmack aus 
der gräflich Preysingischen Hauscapelle zu München, dahin geschenkt von Bischof 
Johann Franz von Chiemsee, G ra f v. Preysing.

I m  Pfarrhofe daselbst befindet sich zur Ze it ein gut erhaltener heidnischer 
Opferslein m it 7 runden Vertiefungen. Früher war derselbe in  der Kirche zu 
Höhenberg aufbewahrt.

I m  I .  1866 fand man beim Bau eines Hauses dahier einen Krug m it

0  Der Name Lcitenmesse soll von zu dieser S tiftu n g  gehörigen Häuser» „au der Veiten" her
rühren, wie Propst Rupert gelegentlich mimcrtt.
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röm. Silbermünzen, gegen 800 Stück, welcher Fund in  den Besitz des hist. 
Vereins fü r Oberbciyern kam.

Ueber Niederaschan sehe man: IV s n in ^ , Topo^e. Lavn riao  p. 13— 14. 
Notizenblatt znm Arch. f. Kunde österr. Gesch. Q n . 1858. S . 118. Steub, 
das bayer. Hochland 1860 S . 329. Apians Topographie von Bayern S . 97. 
Huber A l., Gesch. d. Eins, des Christenth. I I I .  48. 242.

H öhenbe rg  steht im  Falkenstein'schen Saalbuch um das I .  1180 als 
k m 'M  zwischen Aschau und Vachendorf aufgeführt. (N on. Lo io . V I I .  496.) 
D ie  hiesige Kirche w ird erwähnt im  X V . Jah rh . I m  I .  1445 vermachte 
Philipp von Hehenperg außer anderen Legaten an Kirchen der Umgegend dem 
würdigen Gotteshaus zu Hehenperg 60 dl. ewiger G ilt .  (Acten d. erzb. O rd .)

Ueber zwei spätgothische Flügelaltäre dieser Kirche vgl. S ighart, m ittelalt. 
Kunst d. Erzd. S . 169.

Besonders schön ist das S taffe lb ild  „die hl. 3 Könige" auf dem Seiten
a ltar der Epistelseite.

Hohenaschau kommt in  Urkunden des X I I .  Ja h rh ., von Niedcraschau 
noch nicht unterschieden, als ^seoxve oder ^«oüorvo vor; um 1165 erscheint ein 
Ostnonrackus 6a ^seüovvo, um 1165 ein Voloüolstus clo X.svovvo, um 1190 
O tto , der S ohn des obigen Olinonrackus. (L ion. Lo io . I I .  316. 326. 353.)

Nach Aussterben des alten Geschlechtes gelangte B urg  und Herrschaft im 
I .  1332 an Friedrich M autner, von ihm an die Fam ilie der Freyberg; durch 
Heirath der letzten freybergischen Erbtochter (1607) an die Herren von Preysing, 
die es bis um die M itte  unseres Jah rh , besaßen.

D er Schloßcaplanei in  Hohenaschau geschieht Meldung im I .  1654, in 
welchem m it ih r durch Bischof Franz V ig iliu s  von Chiemsee die gestiftete 
„Weydemeß" (a lias Weydachermesse) zu Niederaschau vereinigt wurde. (Acten 
d. erzb. O rd .)

D as sehenswerthe Schloß, seiner Alterthümer nun größtenteils beraubt, 
hat noch einen Rittersaal m it Statuen früherer Schloßherren.

D as A ltarb ild  der Schloßcapelle „die Kreuzabnahme" ist ein Werk dcö 
s. Z . berühmten Joachim Sandrart.

Hohenaschau hat eine interessante Geschichte, die hier umgangen werden 
muß. V g l. ^VollinA, RopoA'v. Lava riao  I I .  13— 15 m it 2 Abb. Peetz, volks- 
wissenschastl. Studien (über die ehem. Herrschaft Aschau) 1880. W ig. Hund, 
Stammenbuch I I .  96 sf. Oberb. Arch. I. 411 ff. M e ille r, Regesten von 
Salzburg S . 376.
J o h a n n  C h r is to p h  F r e ih e r r  v o n  P rc y s in g -H o h c n a s c h a n , bayr. Hofrathspräsidcnt 

nuier Churs. M ax 1., hochverdient als D iplom at nnd Kriegsinann. zugleich frommer Katholik, 
starb zn Hohenaschau am 24. Nov. 1632 nnd fand sein Grab in  der Pfarrkirche zn Niederaschan. 
Seine Büste steht in  der bayer. Rnhmeshalle.

Von seinen Söhnen wurde J o h a n n  J a k o b  Benedictincr in  Tegernsee, bekleidete früh die 
Professur der Rhetorik am Gymnasium zn Salzburg, hielt dort 1043 die Trauerrede auf Bischof 
Johann Christoph von Chiemsee nnd starb auf einer Ferienreisc am 21. Aug. 1640. E r liegt zn 
Admont begraben. Sein Name ist auch in literarischer Hinsicht bekannt. Balde widmete ihn, das 
VII. Buch seiner Wälder unter der «ungrammatischen Adresse: O n irino  OnropinZio (n  IM 'v is in n ') .

J o h a n n  F ra n z  G raf von Preysing-Hohennschan, 1625 Domherr zn Salzburg, stieg 1670 
Zinn Bischof von Chiemsee empor nnd starb nach scgcnSvollem W irten am 6. J u l i  1667.

V g l. auch Koch-Stcrmeld's Biographie: I .  M axim . G raf v. Preysing-Hohenaschan (41627),
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4. Prien.
Organisirte Pfarrei mit 3415 Seelen in 513 Häusern.

Prien, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, 'I Moosmühl, W. . . . 14 S . 2 H. 3,2 Kil.
918 S. 114 H. — Kil. Pfasfing, W.................. 8  ., 2  „ 6

Anqerweidach, D. 89 „ 16 „ 0 „ „ Schörging, W. . . . 20 „ 3 „ 4,5 „
Bach, D. . . . 39 „ 2  „ 1 „ Steinbach, E................. 6  „ 1  „ 0

Beilhack, W. . . 14 2  /, 0 , 5 „ Bachendorf, W. . . . 23 „ 4 „ 4,5 „
Darnach, W. 15 „ 2  1 „ Weisham, D................. 3̂ „ 1 1  „ 3,8 „
Oglwies, W. . . 19 „ 2  „ 0 „ „ Wiedendorf, W. . . . 19 „ 3 „ 5 „
Ehrnstorf, D. . 73 „ 9 „ 1,. „ Wimpasing, E. . . . 8  ,, 1  ,, 4,5
Griebling, E. 9 „  ̂ „ ,̂7 „ Rimsting, D., Flk., Schule, -j- 238 „ 37 „ 3 , 5

Hallwang, W. . 28 „ 6  „ 1 ,- „ Aichat, W...................... 12 „ 3 „ 4,5
Harras, W. . . 36 „ 6  ,. 2 „ Aiterbach, W. . . . . 22 „ 3 „ 4 , 5 „
Herrenberg, W. . 19 „ 2  „ 1 , 2 „ Buchberg, E.................. 1 0  „ 1  „ 4„ „
Lack, W. . . . 16 „ 2  „ 0 ,„ Esbaum, E................... 3 „ 1 „ 3„
Leiten, W. . . 2 0  „ 3 „ 2 , 7 „ Finsterleiten, E. . . . 3 „ 1  /, 4,., „
Osternach, D. 62 „ 13 „ 2„ „ Gmain, E..................... 8  „ 1  „ 4,2 „
Otterkring, W. . 25 „ 4 „ 1,2 „ Grub, W...................... 12 „ 2 „ 4„
Rajsenau, W. . 19 ,. 3 „ 0 ,„ „ Guggenbichl, E. . . . 6  1  „ 4,5
Standen, W. 16 „ 2  „ 0 „ „ Hochstädt, W................. 3̂0 „ 0  „ 0 , 2 „
Stock, D. . . . 53 „ 1 2  „ 1 „ „ Kalkgrub, E. . . . . 9 „ 1 „ 4„
Trautersdorf, D. 54 „ 8  „ O,, „ Schafwaschen, W. . . 28 „ 5 „ 3„

Greinchartinq, D., Nbk. 33 „ 5 „ 3„ „ Stetten, W.................... 20 „ 3 „ 5
Bnchmaier, E. . 9 „  ̂ „ 3,7 „ Weihermühl, E. . . . 1 0  „ 1  „ 4,5
Bachschneider, E. 6  „ 1  „ 3„ „ Westernach, W. . . . 14 „ 2  „ 2 , 5 „
Vnrgersdorf, W. 2 0  „ 3 „ 2,.z „ St. Salvator, W., Wlfk., 18 „ 4 „ 1 , 2

Dirnsberg, W. . 16 „ 3 ,, „ Arbing, W.................... 15 „ 2 „ 2,5
Fürst, E. . . . 8  „ 1  „ 3,2 „ Atzing, W...................... 18 2  „ 2 , 5 „
Gänsbach, W. . 24 „ 5 „ 3„ „ Au, E............................ 7 „ 1 „ 1,2
Garnpoint, E. . 4 „ 1  „ 4,° „ Bachham, W................. 27 „ 5 „ 2„ „
Geigereck, E. . . 6 1  ,, 4 „ Brandenberg, W. . . 1 0  „ 2  „ 5,2 „
Haimling, W. . 26 „ 4 „ 4,. „ Bruck, W...................... 17 „ 3 „ 0„ „
Hainberg, Ober- u. Duft. W........................ 14 „ 2 „ 3„ „

Unter-, W. 19 „ 3 „ 4,7 „ Elperting, W. . . . 13 „ 2 „ 3,5 „
Hötzelsberg, W. . 1 1  „ 2  „ 4,2 „ Gaishack, E................... 2  „ 1  „ 3,5 „
Hub», W. . . 13 „ 4 „ 3„ „ Herzing, W................... 19 „ 3 „ 2 , 5 „
Kaps, E. . . . 9 „ 1  ,, 4„ „ Kaltenbach, E. . . . 10 „ 1 „ 3,Z „
Kindlpoint, E. . 5 „ 1  ,, 5„ „ Minibnch, E.................. 8  „ 1  „ 6 , 5 „
Krinning, W. 8  „ 2  „ 2 ,. „ Mitterreut, W. . . . 25 „ 5 „ 6

Neuhäusl, E. . 3 „ 1 „ 4,,. „ Mitterweg, W. . . . 1 2  „ 2  „ 2 ,-. „
Oeder v. Oed, W. 1 2  „ 2  „ 2 , 2 „ Mühlthal, W. . . . 14 „ 2  „ 3,5 „
Osterhofen, W. . 2 0  „ 3 „ 4„ „ Munzing, W................. 1 2  ,. 2  „ 3,5 „
Point, E. . . 6  „ 1  ,, 4„ „ Mupfcrding, W. . . . 15 „ 2  „ 3 , 5 „
Schering, E. . . 8  „ 1  ,, 3„ „ Oberrcut, W................. 12 „ 3 „ 6 , 2 „
Stiedcring, E. . 6  „  ̂ /, 0 ,, „ Pfifferloh, W. . . . 17 2  „ 7,5 „
Weiher, E. . . 6  „ 1  „ 4,g „ Pinswang, D. . . . 56 „ 10 „ 1,2
Weingarten, E. . 8  „ 1  ,, 4,5 „ Pruttorf, D................... 54 „ 9 „ 4,5 „
Wensing, E. . . 5 „ 1  ,, 3„ „ Rain, W....................... „ 3 „ 0 , 2 „
Zacking, W. . . 26 „ 4 „ 2 , 5 „ Reit, W........................ 1 0  „ 2  „ 5,2

Hittenkirchen, D., Flk., Siggenham, D. . . . 34 „ 8  „ 2 , 5 „
Schule, ^ . . 46 „ 8  ,, 4,5 „ Sigharting, W. . . . 20 „ 3 „ 6 , 5 „

Egcrndors, W. . 9 „ 2  „ 3,5 „ Stötten, W.................... 43 „ 5 „ 3„
Giebing, W. . . 52 , 6  „ 5,5 „ Stnpfa, W.................... 14 „ 3 „ 4,2 „
Grüben, E. . . 6  „ 1 ,, 4,„ „ W ildenwart, D.,Schl.
Halling, E. . . 3 „ 1  ,, 3,5 „ Cap., Schule . . . 55 „ 9 „ 5
Heroldsöd, E. . 5 „ 1 ,, 4,5 „ Urschalling, D., Nbk. . 32 „ 6  „ 3,2
Höping, W. . . 1 0  „ 2  „ 5,5 „ Baucrnberg, W. . . . 20 „ 3 ,. 3,5 „
Jrgatlng, W. . 1 1 2  „ 3,5 „ Dickertsmühl, W. . . 38 „ 4 „ 3
Kothöd, W. . . 26 „ 4 /, 0 , 2 „ Hohcrdiug, W. . . . 26 „ 4 „ 3,5 „
Kumpfmühl, W. 9 „ 2  „ 2 , 5 „ Hubn, W...................... 1 2  „ 2  „ 3,5 ,,
Malling, E. . 8 l „ 3„ Schmieding. W. . . . 19 „ 2  „ 3 , 5
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A n m e rk u n g e n : 1) Die Ortschaften Gries und Rcselsbcrg bei Dentingcr werden nicht mehr er 
wähnt; dagegen finden sich dort nicht aufgeführt die Ortschaften: Beilhack, Darnach, Eggt- 
wies, Lack, Nafscnan, Standen, Eder, Ltenhniisl, -Hamberg, Wensing, Heroldsöd, Kothöd, 
Moosmühl, Aichnt, Aiterbach, Esbanm, G nia in , (Lnggeubichl, Schafwaschen, Braudenberg, 
Brnck, Duft, Kaltenbach, M in ibuch, M ittcrw eg, M n h lth a l, Oberreut, iiia in  und R e it; die 
Einöde SIcgclweiher bei Dentingcr ist identisch m it der jetzt aufgeführten Weihcrmühl.

2) I m  Pfarrbezirk befinden sich einige Protestanten.
3) Umfang der P farre i circa 40 Kilometer.
4) Wege gut.
5) Die Ortschaften der P farre i gehören in  das Bezirksamt Nosenheim und in die politischen 

Gemeinden Prien, Hittenkirchen, Rimsting, Greimharting, W ildenwart, Bernau, Mangolding, 
Manerkirchen und Umrathshausen.

I .  Psarrs lh : P r ie n  an der Prien unweit des Chiemsee's und an der München- 
Salzburger Eisenbahn schön gelegen. Eisenbahnstation und Post im  Orte, 

P farrkirche: Erbauungsjahr ca. 1670; umgebaut 1737, restaurirt 1865. 
Barockstyl. Geräumigkeit nicht mehr zureichend. Baupflicht die Kirche. 
Spitzthurm m it 4 Glocken: n) die große: „ 0  Daus Im m ousi tustriorrtoi 
N u x iiu o  N u n tii —  4  N iso ris  irae tu lm ina  vorte  taun. s till 141. .lost,-. 
Laptixa-tÄ Ouwpwnu ooLiesti bonociiotiono et ckivniu v irtn to  tÜ M t tum 
pestutos et cirremonsK. N O X X X X X II ,  Unuoimtx von OroistorA /n  Xscitun 
unck Wiktenstrrrt. 4 .  N . stVollg. 8teg'. D er ckun^er dosen Niest In  N in - 
esten 4 .  O. . . . N O IN I. .lastr." st) D ie  zweite: „ckesns Xarmrenus Ile x  
.iuckaoorum titu lus  isto trinm pstali« cketsinlni nos ust om ni mästn ,1. N u t- 
tina« istanA6U6AA6r 6 c088 Niest in  Ninosten 4nno  1 7 0 1 /' e) D ie  dritte: 
„Z u  Gottes Ehr goß mich Anton Oberascher in  Reichenhall 1867." <i) D ie  
vierte ohne Aufschrift. —  Oous. (reeoneilia ta  et innnela) 11. A p ril 1518 
durch Bischof Berthold von Chiemsee. V iln iu s : M a riä  Himmelfahrt. 3 a lt. 
l ix .  8s. II . Om. bei der Kirche m it Capelle. Orgel m it 15 stieg. P fa r r -  
g o tte sd ie n s t: an allen Sonn- und Festtagen. Concurs beim 40stündigen Ge
bete in  den Fastnachtstagen, gestiftet 1751. Ewige Anbetung am 3. August. 
Sept.-Ablässe am 1. Sonntag im  J u l i ,  Patrocinium und Feste der unbefleckten 
Empfängniß. Außerordentliche Andachten: im  Advent Rorate nach Angabe, in 
der Fastenzeit Oelbergandachten, Fastenpredigten, Kreuzwege nach Herkommen; 
die sonntäglichen Rosenkränze und die Frauendreißigerandacht gestiftet. B i t t 
gänge: am 1. M a i nach R imsting, am 3. M a i nach Höhenberg, am 4. M a i 
nach S t .  F lo rian , am Pfingstdienstag nach A n tw ort, am Freitag in der B i t t 
woche nach Bernau, am Samstag in  der Bittwoche nach Halfing, am Samstag 
vor Dreifaltigkeit nach Aschau, am Vitustage nach Greimharting und Hirnsberg 
und am Feste M a riä  Heimsuchung nach Umrathshausen, sämmtliche m it geist
licher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  11 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 
25 Jahrtage ohne V ig il, 15 Jahrmessen; außerdem 16 Votivämter,

R oseukranzb rude rscha fO J ; oberhirtlicher Consens vom 2. A p ril 1639, 
errichtet m it Urkunde vom 7. M a i desselben Jahres, feierlich eingeführt am 
24. August 1639, confirm irt am 29. J u n i 1641. Hauptfest Nosenkranzsonntag; 
Convent an den 1. Sonntagen des M onats und an 4 Franenfesten, an den 
letzteren Nachmittags P redigt, an M a riä  H immelfahrt und Geburt auch P ro- 
cession im Freien. —  Vermögen der Bruderschaft 3000 4/.

Den Meßnerdienst versieht ein angestellter Meßner, den Eantordienst ein 
Lehrer. Eigenes Meßnerhaus besteht nicht. —  Vermögen der Kirche: n) ren t.: 
46971 4 /,, st) nichtrent: 90491 4 /4 " )

*) M it  obcrhirtl. Eonsens vom 20. August 1641 wurde die früher bei der Pfarrkirche bestehende 
Attersecleubruderschaft m it der Roseukrauzbruderfchaft vereinigt.

**) Au der Außenwand der Pfarrkirche findet sich der Denkstein des lebten Propstes und Archid.
Weskstnullycr: DwcesMi-Beschretbunsi. 7 ii. j  i.
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I I .  Rrbenkirchcn: 1) G re im h a r t in g .  Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch. 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Ooim. clab. Satte lthurm  n iit 4 Glocken, ge- 
gossen 1880 von Graßmeier in Innsbruck: u ) die erste: „ ln  In>u. 8s. l lü i ii i-  
tu tis  t in it m s pru-osko .Vnclrsu lla ku s r ckokauu 6rrra»m sisr 1880." I>) D ie  
zweite: „D e r Apostelfürsten Lob und Preis verkünd' ich." s) D ie  dritte ; „Eurem 
Schutz laßt uns empfohlen sein" (sei. hhl. Leonhard und M artinuS). i i)  D ie  
vierte: „V o r Uugewitter und Gefahr verschon o H err uns immerdar." —  
Patrone die hhl. Petrus und Paulus. 1 a lt. l ix .  Orgel. Gottesdienst am 
Feste Peter und Paul durch den Cooperator, am Feste des hl. Leonhard durch 
den P farrer, Cooperator und Coadjutor. B ittgang hieher von der Pfarrgcmcinde 
am Feste des h l. V itus . — Meßner ein Bauer. Cautor der Lehrer von 
Prien. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 50811 HZ. 72 /H ., Ich »ichtrent.: 
22294 E  69 /Z,.

2 ) S t .  S a lv a to r .  Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. B au
pflicht die Kirchenstiftung. Consecr. urspr. um das I .  1180 vom Erzb. Adal
bert I I I .  von Salzburg. Satte lthurm  m it 3 Glocken, gegossen 1874 von 
Johann Oberascher in  Reicheuhall. Patron der allerheiligste Erlöser. 3 u lt. 
port. 6m . unweit der Kirche. O rgel. G o tte s d ie n s t: am 1. Sonntag nach 
Ostern und an den Freitagen in  der Fasten durch den Cooperator. B ittgang 
hieher am Montag in  der Bittwoche. —  Meßner der Pfeiferbauer von P in s 
wang. Cantor der Lehrer von Prien. Vermögen der Kirche: u ) rent.: 46357/17. 
89 ^>., b) uichtrent.: 4591 /I7. 89 /H.

3) U rs c h a llin g . Erbauungsjahr unbekannt. Rundbogenstyl. Baupflicht 
die Kirchenstiftung und Kirchengemeinde. Oons. cknb. Kuppelthurm m it 2 Glocken. 
Patron der hl. Jakobus m aj. 1 u lt. tix . Kleine Orgel. G o tte s d ie n s t am 
Sonntag nach S t .  Jakobus. B ittgang hieher am Markustag. — S t i f t u n g e n :
1 Jahrtag und 4 Quatempermessen. —  Meßner ein Ortsangehöriger. Cantor 
der Lehrer von Prien. Vermögen der Kirche: u) rent.: 4462 47. 13 ^ . ,  
d ) uichtrent.: 1611 47. 35 /H.

4 ) A lle rs e e le n -C a p e lle  im Gottesacker in  P rien .*) Patrone die hhl. 
Johannes Baptist und Johannes Ev. Oous. 1507. Kuppelthürmcheu m it
2 Glocken. 1 u lt. Oesters hl. Messe. Patrocinium am 2. Sonntag nach 
Ostern.

5) S ch loß cape lle  in  W i ld e n w a r t ,  erneuert von Erzherzog Franz V . 
von Este, benedicirt in  Inm. 8. Oranomsi 8s r. st 8. Inickovisi am 25. August 
1862 durch P farrer Andreas Hafner. 1 u lt. ss. R riu ita tis . B e i Anwesenheit 
der Gutsherrschaft öfters Gottesdienst, von Prien aus zu halten.

III. Filialkirchen: 1) H itte n k irc h e n , südlich von Prien hochgelegen. Erbauungs
jahr unbekannt. Restaurirt 1871— 1873. Renaissancestyl. Geräumigkeit zu
reichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 3 Glocken, gegossen 
1860 von Anton Oberascher in  Reichenhall. Ooas. ckub. Patrocinium am 
Feste des h l. Bartholomäus. 3 a lt. üx . 8s. Om. Orgel. G o tte s d ie n s t 
an 26 Sonntagen, an den Festen des Herrn und am Feste M a riä  Reinigung,

von Chiemsee. Die Inschrift lautet: Hie (inivsoit R. v./VnAnstinns lOiobs, Outlioelnalis vt 
ko^nlanis Daolvsias OInvwongis Onll. 8. Xugustini pruopositus ot Xnelliicliueonn» DU. 
Xatns ^.soduvii clio 28. Nach 1743, knotdsmis 9. Oetob, 1764, Huoonclos orclinutns clio 
20. Ootod. 1767. DIcotns clw 19. 1)ov. 1792 ot llonveliatus XOdas cllo 17. Vsbr. 1793. 
VmmNntu Ounoniu Olnvmvnsi Uio 19. Nuntii 1803 etiseossit: I'nivnnum. Obiit cito 
26. Nuntii 1825 avtatis 82. R. I. p. ^

'ch Nächst dieser Capelle ein Grabstein mit der Inschrift: Anno dm mccccxx i  feria vi post 
fest, galli ob. do. philippns altman prb. et plebnnuZ huj. eccl.
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durch den Cooperatvr zu halten. B ittgang der Fitialgemeiude am 22. J u n i 
nach Umrathshausen. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage ohne V ig il. —  Nießner 
ein Gütler, Cantor der Lehrer des Ortes. —  Vermögen der Kirche: a ) ren t.: 
16840 4/. 67 /H., i>) nichtrent.: 12547 47 53

2) R im s tin g , 4 Kilometer nördlich von Prien gelegen. Erbauungsjahr 
unbekannt. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchen- 
stiftung. Kuppelthurm m it 4 Glocken, wovon 3 gegossen von Oberascher: u ) 1834, 
d ) 1837 „Bewahre uns vor B litz  und Ungewitter", o) 1857 „E intracht baut 
auf, Zwietracht reißt zamm;" die vierte ohne Aufschrift. Oons. elub. Patron 
der h l. Nikolaus. 3 u lt. 8s. 6 w . O rgel m it 4 Reg. G o tte sd ie n s t an 
14 Sonntagen und den Festen des hl. Benno und Johannes Bapt. B ittgang 
hieher am 1. M a i. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il,  4 Jahrtage 
ohne V ig il, 3 Jahrmessen, 4 Quatempermessen. —  Nießner ein Bauer, Cantor 
der Lehrer von Rimsting. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 17321 47. 18 /,?>., 
Ich nichtrent.: 7903 47. 16 .H.

IV . P farrverhältn isse: Präs. Se. M . der König. Fassten: Einnahmen: 4366 47. 
68 /H., Lasten: 2357 47. 19 ^  , Reinertrag: 2009 ,/0. 29 W id d u m : 
5 Im  38 u 1 yw  —  15 Tagw. 79 Dezim. Aecker, 2 da 68 a 15 ym  - -  
7 Tagw. 87 Dezim. Wiesen. Durchschnittsbonität: 13. — Pfarrhaus, erbaut 
1635?) Geräumig, großer Corridor, doch zu wenig Zimmer, nicht zweckmäßig. 
Oekonomiegebäude überfließend geräumig. Baupflicht bei beiden das S taats
ärar. Hilfspriester: 1 Cooperatvr und 1 Coadjutor, wohnen im Pfarrhaus. 
Beginn der Matrikelbücher u ) bei der Pfarrkirche 1700, Ich bei der F ilia le  
Hittenkirchen 1683.

B e i der Pfarrkirche besteht das Freiherr von Schurf'sche Beneficium, ge
stiftet am 25. August 1684 von Ferdinand Freiherrn von Schurs; confirm irt 
1690. Besetzungsrecht die Gutsherrschaft von Wildenwart. Wöchentlich 6 O b li
gatmessen, reducirt auf 2. Verpflichtung des Benesiciaten: tägliche Frühmesse 
und Aushilfe im  Beichtstuhl. Reinertrag: 607 47. 16 Beneficialhaus 
1853 erbaut, in  gutem Zustand, m it großem Garten. Baupflicht der Pfründe
besitzer.

V. Kchutverhnltnisse: 1) Schule in  Prien m it 3 Lehrern, 239 Werktags- und 
96 Feiertagsschülern. 2) Schule in  Hittenkirchen m it 1 Lehrer, 53 Werktagö- 
und 20 Feiertagsschülern. 3) Schule in  Rimsting m it 1 Lehrer, 94 Werktags
und 30 Jeiertagsschülern. 4 ) Schule in  W ildenwart m it 76 Werktags- und 
26 Feiertags schillern. Schulhaus in  W ildenwart 1864, die übrigen sämmtlich 
in  den letzten 6 Jahren erbaut.

IV . Klösterliches In s titu t. Arme FrauziSkauerinuen des 3. Ordens versehen die 
Krankenpflege im  DistrictSkrankenhause in Prien.

K le ine Rotsten. P r ie n ,  ? n 6uc?* **)) ,  trägt seinen Namen von dem Flüßchen an dem 
es gelegen ist. I n  der nächsten Nähe des Ortes stand nach Apians Forschungen

*) Nächst dem Pfarrhofe ist ein Denkstein aufgestellt, der non einem früheren Neubau desselben 
meldet mit der Schrift: Tarne, elni M 0 0 6 0 X V I I  tpe eint ü n ild n rti pp ti st Trolriclia. 
nnti Lod io  Obimnons. illa, stnnctnrn »penm ot im lnstrin in lv lis  ä. iniolnrolis . rvieinr . 
eiiati pp ti nt vjns nagitn li pror'iooris L c d in  bin in priemn incmptn nt pvrt'svta äst. 
(M it den Wappen des Stiftes, Propstes und Vicars.l An dem Pfarrhansc selbst ist östlich 
eine Steintnfcl zu sehen mit der Legende: Traomns <1oi Arrrtia Ornopnsitna nt T r d i '-  
<1inor»nn8 Loolosiao (lkiemkmsis 1635. (M it  den Symbolen des Todes und den Insignien 
des Klosters.) Eine ähnliche Tafel am Oeconomiegcbändc.

**) Das gleichnamige Flüßchen (drivnn» i-ivnlns, X I I .  Jahrh.) an baS gallische Lrlvnno, 
Lraona erinnernd, führt wohl keltische Benennung.
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die römische S tad t T eu rn iu ; dieselbe ist auf nahegefuudeiien Denksteinen wieder
holt genannt. D ie  B u rg  von Prien erhob sich, 1 Kilometer entfernt, westlich 
bei Pinswang und findet sich im  I .  927 als salzburgischcs Lehen ru! l in o x -  
vvuuAiin verzeichnet. (In va v i»  I I .  138.) Westenrieder sah noch Trümmer dieser 
B u rg  um das J a h r 1780?) D as Baptisterium an der P rien, die M u tte r
kirche eines weiten Bezirkes, scheint zum Gebiete dieser B urg gehört zu haben, 
und hieraus möchte sich erklären, warum der Ortsname Prien vor dein X i  l. Jahrh, 
nirgends auftaucht. Um das I .  1180 w ird Prien als salzburgischc Bogtei deö 
Grafen Siboto von Falkenstein m it dein schuldigen Reichnisse aufgeführt und 
zugleich bemerkt, daß der O r t  damals (w ohl pfandweise) dem Grasen Dietrich 
von Wasserburg überlassen war. „ v o  I r in a ,  <sui a.B. lo m ü m  Oiataria i 
1 m cnlinw ." (D re i bayer. Traditionsbücher, 1880. S . 41).

Um die nämliche Z e it, als Gras S iboto l. seine Besitzungen unter seine 
Söhne Siboto I I .  und Kuno vertheilte, erhielt ersterer die Bogtei zu Ir ia u u i,  
lu tüa ring 'an , LRmi und Oarlun. ( I l l i l l . )  Auch ein P farrer von Prien tr it t  
zu jener Periode (ca. 1190) schon auf: stomimm IR  mvunm, plalmmm ch 
Uranus, durch dessen Hand Altmann von GrieSstätt ein G u t zum S tifte  Herren
chiemsee schenkt. (N on . Unis. -1. 355.)

I m  I .  1200 überließ Erzbischof Eberhard I I .  von Salzburg dein Kloster 
Herrenchiemsee die beständige Bicarie der Pfarrkirche zu Prien m it allen Rechten, 
(stlcm. IR ia . I I .  421.) Papst Alexander IV . bestätigte am 12. Jan . 1255 von 
Neapel aus dem S tifte  Chiemsee mehrere Gnadenbriefe des Erzbischofs Eberhard 
in Betreff der Pfarrkirche zu Prien (supar aoolamu lu roa liin li in Irian  n,) 
gegeben zu Salzburg im I .  1200. (k o x . Loio. l i l .  51.) Es war übrigens 
der erwähnte Gnadcnact noch nicht eine volle Jncorporation der P farrei P rie n ; 
denn erst Papst M a rtin  V. hat iin  I .  1417 dem Propste Ulrich I I .  von 
Chiemsee, „w ie auch gemeinem Onpita! alda, weilen daö Gottshauß gelerter 
leuth, beisitzer und X o tu ri bedürfftig, die pfarr Prien ganntz vnd gar zuegeeignet, 
inao rpo rirt vnd geeinigt, davon ein tauglicher V ianrins alda bestell, sein ehrliche 
Portion zvempfachen, das Vbrige, frücht, Nentt und gült dem Gottshauß Chiembsee 
Zum bösten mögt, soll vnd Köndte angewendet werden." (Bericht des Propstes 
ArscniuS vom I .  1030 im  erzb O rd . Arch.) Von diesem Zeitpunkte an ver
sahen, wie es zum Theile auch schon früher geschehen, Chorherren des S tiftes  
Herrenchiemsee die P farrei Prien als Vicare des Propstes. Mehrere derselben, 
wie Erasmus Tra iner (153-5— 39), Jakob Frankenberger (1539— 47), Floridus 
Näppl (1725 - 3 6 )  stiegen zur Würde eines Propstes und Archidiacons empor.

I m  I .  1405 „an unser frawcnabent zu liechtmess" wurde die sogen, alte 
Frühmesse zu Prien gestiftet. Unter diesem D atum  bekennt Jö rg  Greymoltz- 
hawser, kirchherr zu Pryenn, „das Ich  vu mein nachkommen schuldig sein, alle 
tag ein frühmess zu haben in der pfarrkirch zu pryenue. Darumb . . . habent 
vns die pfarrlewt eingeantwurt di hernachgeschribn gult vnd guter . . D er 
B rie f ist ausgestellt unter dem Siegel des Bischofs Engelmar von Chiemsee und 
jenem des Pfarrherrn. (O rig , im  erzb. O rd .)

D ie  frühere gothische Pfarrkirche zu Prien hatte 6 Altäre und war herrlich 
ausgestattet. I h r  vornehmster Schmuck war der Hochaltar, ein Werk des Meisters 
Peter Neul zu Prien. Derselbe wurde im  I .  1472, kurz nach seiner V o ll
endung von Hans M yner, M a le r zu Trostberg, und Meister Hans von A tt l 
auf 280 K. P f. geschätzt, eine fü r jene Zeit nicht unbedeutende Summe. Meister 
Gabriel, M a le r zu München, hatte um 14 rhcin. Gulden und 7 Schill. P f.

')  Edle von Prim hauste» hier im X il .  und X H t. Jahrh. Aon Loio. I I .  343. l-'.o. 
liuu^rvuu^un --- Bei den biuseubcwachsciicu Auen.
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Gold und S ilbe r dazu geliefert. D ie  Zechpröpste von Prien wollten der W ittwe 
Neul's und ihrem Sohne einen Theil der Summe vorenthalten, aber das Chor
gericht zu Chiemsee sprach sich zu Gunsten der Familie des M alers aus. (Perg. 
Urk. im Bes. d. Vers.) Laut Inven ta r vom I .  1545 hatte eie Kirche damals 
noch 5 silberne vergoldete Kelche in  „S a g ra th " und einen sechsten im  Thurm 
gewölbe, eine silberne, schöne, große Monstranze ebendort, „einen messingnen 
Khrebs*) im Sakramenthauß, I te m  funff meß- zway gesang- dreu allte per- 
gamen gsang vnd Taufs-Puccher". (Pfarrarchiv zu Prien.)

Um das I .  1670 wurde die Pfarrkirche im Barockstylc neu aufgeführt; 
ih r Erbauer war K arl Freiherr von Schurff auf W ildenwarth und Mariastein 
7 am 15. Äctober 1678. Se in  Grabstein im  In n e rn  der Kirche sagt von ihm 
u. a.: O. V ir^ in is  nm ntor et onttor «inAuIuris. V iu  ninori» tössmmni? 
8norue stne uöckos w onstrun t. D ie  von ihm erbaute Kirche e rlitt schon nach 
ca. 70 Jahren eine gänzliche Umgestaltung, indem im I .  1737 dieselbe „vinb 
24 Schuech lenger gemacht, das gewölb vnnd die Pfeiller abgebrochen" und 
Chor und Langhaus neu gewölbt wurden. (Kirchenrechnungen.) D ie  M arm or
altäre des Gotteshauses stammen ans dem I .  1738. E in  technisches Meister
stück vollbrachte im  I .  1738 ein aus dieser Gegend gebürtiger Zimmermeister, 
Christian Naab, indem er den spitzen 131 Werkschuh hohen Dachstuhl des 
Thurmes von dem alten Thurmgemäuer auf das neue übersetzte, was er mittelst 
Walzen —  auf eine Entfernung von 60 ' — durch 3 Männer bewerkstelligen ließ?"")

Eine Volksschule hatten die Chorherr» von Chiemsee zu Prien mindestens 
schon zu Anfang des X V l.  Jahrh , errichtet.""'"") I n  der Kirchcnrechnnng von 
Rimsting vom I .  1528 w ird fü r den ,-Kirchtag" außer dem Bezüge des Gesell
priesters von Prien auch verrechnet: „ I te m  dem schnelmaister 7 d l." I m  
I .  1590 kommt Georg MerkSeissen, 1622 Hanns Prüggel als UnciimnAlstar 
in  Urion vor.

I n  politischer Hinsicht gehörte Prien im  X IV . Jah rh , und wohl schon 
früher zun: Gerichte Hirnsberg, welches um 1400 nach W ildenwart überging, 
und fortan zur Herrschaft W ildenwart. Herzog Georg der Reiche von Nieder
bayern verkaufte diese Herrschaft m it dem M a rk te  an der P r ie n  im I .  1501 
an den reichen Bergherrn W o lf Hofer von Schweiz, der dieses sein Besitzthum 
1541 an Pangraz von Frcyberg veräußerte. (Peetz, BvlkSwisscnschastl. Studien 
S .  124, 241.) Durch Heirath der Erbtochter Sophia von Freyberg kan: Prien 
m it W ildenwart an die Herren von Schurff auf Mariastein (ca. 1606), durch 
Testament des letzten Freiherr» lFerdinand) von Schurff l696  an Baron 
Christoph DismaS von Thau, der Namen und Wappen der Edlen von Schurff 
annehmen mußte. I m  I .  1771 erwarb diese Herrschaft durch Kauf Johann 
M axim ilian  G ra f von Preising-Hohenaschau, bei dessen Nachkommen sie als 
Patrimonialgericht m it dem Gerichtssitze Prien verblieb bis zur M itte  unseres 
Jahrhunderts.

D er letzte P farrvicar aus dem Kloster Herrenchiemsee war Chorherr H a rt
mann Pföderl ans Fischbach, si 1806; sein Nachfolger und früherer Ordens
genosse Joseph M a y r (1807- 30) erscheint als erster selbstständiger P farrer 
von Prien.

'*) W ohl eine kleine goth. Monstranz, von der eigenthümlichen Form derselben so genannt.
** )  (One Abbildung dieses Borgangs befindet sich in  einem Gasthanse des Ortes.

« * )  I n  Herrenchiemsee selbst ist „Leutholdns der Schulmaister" bereits in einer Urkunde vom 
hl. Ächlmesttag 1M b bezeugt. (Erzb. Ord. Arch.) Noch in  den letzten Jahren des Klosters 
fuhr täglich ein sog. Nenner (großer Kahn) m it 20 — 30 Schulkindern von Stock nach 
Herrenchiemsee und wurde für jedes Kind das Fahrlohn m it 1 Kr. vom Propste bezahlt.
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Bcmcrkcnswerth ist in  hiesiger Pfarrkirche das große Deckengemälde die 
Schlacht von Lepanto, beziehungsweise die S tiftu n g  des Rosenkranzfestes versinn- 
bildend, gemalt von Zimmermann 1738.

D as Hauptbild des Hochaltars „M a r iä  H im m elfahrt" nach Guido Reni, 
ausgeführt von H . Heß, ist ein Geschenk der Frau Herzogin Adelgunde von 
Modena.

Von alten Kunstwerken nennen w ir  das Grabmal des R itte rs W o lf H o fe rs  
und seiner G attin  Agnes Lang vom I .  1530, welches den S tifte r, eine präch
tige geharnischte Gestalt, in erhabener Arbeit darstellt.

B e i S igharting  befindet sich, in  die Achen abfallend, ein keltischer oder 
germanischer R ingw all (ähnlich jenem bei S ieferling nächst P ru tting ) m it sieben
facher Abstufung.'^'')

D as bisher unbekannte M u llte rm 'iu tö * * * ) , ca. 800 vorkommend (Kainz, 
im lio . L in  S . 3 6 ), ist sicherlich Trautersdorf; die gleichzeitige eolouia Irw -  
stni'ii l i .  6- p. 3 5 ), um 1150 Irmg-orinKOu genannt, möchte J rga rting  sein. 
Bachham erscheint als lütstüc-iiü um 963. ( lu v a v iu  I I .  196.)

Ueber Prien sehe man W ening, TopoZ inpü in  Luvn riao  I I .  14. 55. 
(Westenrieder) Bayer. B e itr. zur schönen u. nützl. L it. 1781. S . 1335 ff. 
Obernbergs Reisen I .  367. L. S teub, das bayer. Hochland. 1860. S . 274. 
Oberb. Archiv V I I I .  118. 231 ff. X V I. 330 ff. X X V I.  110. Apians Topo
graphie v. Bayern. S . 101.

S t .  S a l v a t o r ,  Lvo issia  sumsti ä u lva to ris , w ird in  Urkunden von 
Herrenchiemsee erwähnt um das I .  1190. Es ist dort aufgezeichnet, die Kirche 
sei geweiht durch Erzbischof Adalbert von Salzburg, der 1168— 1200 regierte. 
N on. Loio. I I .  355. (E in  früher vorkommendes 8. 8u Ivu to r ist Herrenwörth.)

Aus den alten Rechnungen dieses Gotteshauses ersehen w ir ,  daß beim 
Aufstande des Churfürsten M o riz  von Sachsen gegen den Kaiser in  Bayern die 
Kirchenschätze geflüchtet wurden. D er Eintrag lautet: (1552). „A lls  man die 
kirchengueter in das schloß aschau zur verwarnuß bracht, ist verzert w orden. . . 
l  ff 29 d l."

Den Aufsatz des Hochaltars in diesem Kirchlein bildet eine schöne, a lt
deutsche Gruppe, die Krönung M ariens darstellend.

G r e i m h a r t i n g  w ird m it seinem, dem edlen Konrad von Aschau über
lassenen Zehent (ckovimrU-o upuck (Irim lia i'tiuK 'o ii) -s-) um das I .  1180 im 
Salbuch von Falkenstein aufgeführt. (D re i bayer. Traditionsbücher 1880 S . 39.) 
Edle von G rim harting treten von Ostoum-at cio 6 r im llu rt in ^ 6 n  an (ca. 1135) 
vielfach in den Documenten von Herrenchiemsee auf. (N on. Loio. I I .  285 u. ä.)

Am Sonntag nach hl. 3 König 1389 verkauft O rtlieb  der Dorfpeck sein 
G ut zu Gündelpewnt der Kirche des hl. Lienhart daselbst. (P f. Arch.)

Am S t.  Philipps- und Jakobstag 1445 acceptirt Ulrich Paur, P farrer zu 
Prien, die S tiftu n g  einer Wochenmesse „zu dem gotzhaws Sand lienharten gen 
Greym harting", welche Christian Gräfinger sei. Burger zu Wasserburg m it 
30 M  P f. geschafft hat. (Pfarrarchiv zu P rien.)

')  A. I). 15— ist gestorben und hie begraben der Edl und Best Wolfgang Hofer zu Wilden- 
warth vnb die Edl tngcndyafst Fraiv Agnes eine gcborne Langin aus Engalland in der 
Slatt La llis  geborn sein Eheliche HnusFraw die gestorben ist des Sibenten tag Jn lii 
A. D. 1550 Jahr der got genad.

"'0 In  jüngster Zcil entdeck: von H. Hanptmann Aner in Prien.
Rodung des Ornälnn'i. Aörstemann !. 319.

-st) Bei den Nachkommen des Eirimhart. Förstcmann I. 518.
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E in goth. Mittelschrein m it den S tatuen S t .  Petrus, Johannes und 
M a r tin  wurde leider vor einigen Jahren veräußert.

H it te n k irc h e n , urspr. wohl Hittenburg/ch da R itte r dieses Ortes wieder
holt in  Herrenchiemsee ca. 1150 auftreten (Lion. Lo ie . I I .  287. 295), gehörte 
um das I .  1180 als Lehen deö Grafen von Falkenstein dem R itte r Konrad 
von Aschau (lin ke t n oomito Vkm'8o et I l i t to n e li ire k e n ) .^ )  (D re i bahr. 
Traditionsbücher 1180 S . 39.) Am S t. Michelstag 1345 kauften die Kwch- 
prvpste zu Hittenkirchen das G ut „ze chuphmül, daz gelegen ist in  H ittcn- 
chiricher pharre" von Ulrich von M oosm ühl. (O rig , im  erzb. O rd .)

Propst Ruprecht von Chiemsee verlieh am Octavtage von S t.  Andreas 
1511 der F ilia le  Hittenkirchen „angesechen, das bey egemelter zu kirchen ain 
grebnuß der todten ist vnd das hochwirdig Sacrament vnd heilig Oelung alda 
behalten w irdet" eine ewige feiertägliche Miesse. (Pfarrarchiv P r ie n )

R im s t in g , U im s t iu A s n /^ )  kommt gleichfalls um das I .  1180 im  oocköx 
I?n1Icen8toill6N8i8 vor, insofern der dortige Zehent von dem Grafen von Reu
burg-Falkenstein dem Edlen Konrad von Aschau überlassen war. (D re i bahr. 
Traditionsbücher S .  39.) Heinrich und Kvnrad die Rimstinger erscheinen im 
I .  1232 zu Freising als Zeugen fü r das Recht des S tiftes  Frauenchiemsee 
auf die P farre i Pfaffenhofen. (N on. 1!oio. I I .  452.)

D ie  älteste noch vorhandene Rechnung dieses Gotteshauses vom I .  1516 
trägt die Aufschrift: „A m  sonntag Jnnvocavit Anno vte xvj haben die her
schafften geistlich vnnd weltlich I n  beywesen der gantzn nachparschafft vonn 
denn Zechprobstenn des würdign gotzhaws sannd Nickla zw Rimbsting Cristann 
prunhueber vnnd Matheisn mawrer zw guckenpuchl ain völlige rechnung auff- 
genomen . . . "

U rs c h a llin g  ist wahrscheinlich aus Ocinkenlckingev,-s-) Hkc-im lcliiiZau 
entstanden.

I n  das „Gotzhauß vschalling Sand Jacobs daselbs Beschreibung vnd 
Registratur" vom I .  1545 w ird u. a. verzeichnet: „ I te m  mer ain Pergamener 
heiratt vnnd vdergabbrief von Georgen von freiberg etc. Hanusen Lochner vnnd 
O tilie n  seiner Hausfrauen gegebn vmb das frey aigen guctt, daö weinlehcn ge
nant zu vschalling gelegen . . . anno 1521." (Pfarrarchiv zu P rien .)

D as hiesige Kirchlein, schon von P h il. Apian „te m p iiim  niitüf-m liU ' ge
nannt, war allen Anzeichen nach einst ein heidnischer Tempel. Noch im  vorigen 
Jah rh , soll darin ein Hcerd gestanden sein. Ueber eine als Ranchfang erklärte 
Oeffnung des Gewölbes vgl. G rim m , Gesch. d. deutsch. Sprache I .  85. E in 
Opserstein, ähnlich jenem in Aschau, befindet sich gleichfalls hier. (Abb. Ob. 
Arch. I I I .  Ta f. 1.) M an  entdeckte daselbst auch Wandmalereien, angeblich ans 
dem X .— X I.  Jahrh ., deren Beschreibung im  oberb. Arch. B d. V. S . 281 
und Bd. V I. S . 139 ff. gegeben ist, woselbst überhaupt eine genaue S ch il
derung des Kirchleins nachgelesen werden kann.

W ild e n w a r t ,  altes Schloß m it einem Rittergeschlechte, aus welchem

*) Eine andere H ittcnburg, deren Besitzer mehrfach genannt sind, cxistirte in  der Nähe von 
Siegenbnrg.

" )  Kirche des H itto. Das; die Kirche daselbst von Bischof H itto  von Freising geweiht sei, ist 
unwahrscheinlich, da der O rt früher zum Erzbisthnm Salzburg, resp. zum Bisthume Ehiem- 
see gehörte.

* * * )  Vielleicht bei den Nachkommen des U im ista in . Förstemann I. 10Ü6.
-f-) Der in  dieser Gegend begüterte Oüalsonlcl, welcher um 927 beurkundet ist ( lu v u v iu  I t .  138), 

dürfte ein Nachkomme des Gründers dieser Ortschaft sein.
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Fridrich von W ildeuwartt dem Turn ier zu Zürich 1165 angewohnt haben soll 
(Hund, Stammenbuch I .  370), wurde nach Aussterben der alten Besitzer im 
X V . Jahrh , von Herzog Ludwig von Landöhut eingezogen und dann im  I .  1501 
von Herzog Georg an die Familie der Hofer verkauft. V g l. die Notizen zu 
P rien! Jetzt ist das Schloß im  Besitze eines Prinzen von Wittelsbach. I m  
I .  1630 berichten die Freiherrn von Schürst, es bestehe in  ihrem Schlosse 
seit 1618 ein O ratorium  m it Portatile , und bitten um die Erlaubniß, daß auf 
demselben celebrirt werden dürfe. I m  I .  1668 stifteten Carl und Ferdinand 
von Schürst eine Wochenmesse in  besagte Schloßcapelle. (O rd . Arch.)

Dieses O ratorium  existirte früher im 2. Stocke des Schlosses; um das 
I .  1862 wurde es in  ein Gewölbe zu ebener Erde verlegt.

IO'. Otto äs OrvimbnrtinMn proäioator, 1224 Caplan des Propstes Wcrnher von Maria- 
Saal, einer der ersten Dominikaner in Bayern, starb am 21. Jan. o. :r. 1230. (Xecrol. 8nwt>. p. 52.)

Ein Pfarrvicar zu Prien, ID Norbert Ilnnner, Chorherr zn Herrenchiemsee und später 
Dechant daselbst, P 1827, componirte die Melodiken zn KohlbrennerS Werk: Der heilige Gesang 
znm Gottesdienste in der röm. kath. Kirche. München, 1777.

Frau Herzenloyd von Wildenmarth mar (nach Hund, die 30. Aebtissin des Klosters Niedcr- 
mnnstcr zn Regensbnrg, P 1427; sie liegt dortselbst in der Achatiuscapelle begraben.

5. Lachrang.
Organisirte P farre i m it 308 Seelen in 44 Häusern.

S ittIM N g , D., Pf.-K., Pf.-S. Schule, -f
90 S. 14 H -  Kil.

Ache», W. . . . - 43 „ -Achen im Loch, E. . . 8 „ 1 „
Aschach, W. . . . .2 9  ,, 2 „ 4 „
Au, E..................... . 45 „ i „ 3 „ „
Berg, E. . . . . . 14 „ i „ 4 „
Gränzhnb, E. . , - 5 „ i ,, 4
Grattenbach, W. . 44 „ o ., 4 „
Hagen, E. . . . . 2 „ i „ 4 „

Hohleiten, C. . . . . 3 S. 1 H- 1 Kil
Huben, W. . . . . 27 „ 4 2 „
Jnnerwald, W. . . . 29 „ 5 3 „
Labenbach, E. . . 0 „ 1 „ 2
Manth, E. . . . . 9 „ 1 „ 1,..
Mitterleiten, W. - 22 „ 3 „ V)
Oberreichenau, E. . . 9 „ 1 „ 2,5 „
Schmaiber, E. „ 1 1 „
Unterreichenau, E. . . 8 „ 1 „ 2„ „
Vogtcnau, E. . . 0 1 1

Anmerkungen: 1) Bei Dentinger die Ortschaften Hecke, Jud, Nicdersberg, stiiedbühel, Schachen 
und Steinach werden nichtmehr erwähnt; neu erscheinen Hohleiten und Manth.

2) Umfang der Pfarrei 18,. Ikilometer.
3) Wege gut, theilweise beschwerlich.
4) Sämmtliche Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Rosenheim und in die 

politische Gemeinde Sachrang.

I. P fm rs ih : S a ch ra n g  am Ursprung der Prien, an der Straße von Prien nach 
Kufstein, einsam gelegen. Nächste Bahnstation Aschau, 12 Kilometer entfernt. 
Post Aschau.

Pfarrkirche: Erbaut 1688. Nenaissancestyl. Geräumigkeit vollkommen zu
reichend. Baupflicht die Gemeinde. Kuppelthurm m it 3 Glocken. Consecrirt 
am 31. August 1689. Patron der hl. Erzengel Michael. 3 a lt. tix . 8s. L . 6 w . 
bei der Kirche m it Capelle. Orgel ganz neu. P f a r r  go t te sd ie n  st immer in  
der Pfarrkirche. Concurs an den 6 Bruderschaftsfesten, s. unten, ferner am 
Patrocinium und beim 40stündigen Gebet (2 4 ., 25. und 26. J u l i) .  Ewige 
Anbetung am 23. December. Sept.-Ablässe am Neujahr, Fastnachtsonntag und 
Allerheiligen. —  Außerordentliche Andachten: in  der Fastenzeit an den S onn
tagen und Donnerstagen Kreuzweg, fre iw illig ; in  der Antlaßoctav Rosenkranz, 
fre iw illig ; in  den Octaven von S t.  Sebastian und Allerseelen Rosenkranz, nach
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Angabe. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Reqniem, 12 Jahrtage 
ohne V ig il,  12 Jahrmessen.

B ru d e rsch a ft M a riä  von guten Rathe, oberhirtlich errichtet am 17. J u n i 
1793; Ablässe von P ius  V I. äci. 30. A p ril 1700; tägliches A ltarprivilcgium  
in  Perpetuum. Hauptfest am Feste M a riä  Heimsuchung; Nebenfeste: S t. S e
bastianstag, schmerzhafter Freitag, S t .  Philippus und Jakobus, M a riä  Namen 
und M a riä  Opferung, jedesmal m it F rüh- und Hauptamt, Predigt, Nachmittags 
Rosenkranz am Bruderschaftsaltar, am Hauptfeste auch Procession im  Freien.
— Vermögen der Bruderschaft 2500 717.

Den Meßnerdienst versehen der Lehrer und ein Vicemeßner, den Cantor- 
dienst der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 15318 37. 57 /H-, b ) nicht- 
ren t.: 11492 37. 88

II .  Relmckirche: O c lb e rg c a p e lle , unweit Gränzhub, erbaut 1709. Renaissance
styl. Baupflicht die Gemeinde. Benedicirt durch Erzbischof Lothar Anselm am 
24. September 1827.*) Kuppelthurm m it 2 Glocken, gegossen 1854 von Ober
ascher in  Reichenhall. Patron der hl. Rupertns. 2 u lt. port. G o tte s d ie n s t 
an den Donnerstagen, nur im  Sommer; am Pfingstsonntag Predigt; am R u- 
pertustage kommen die Niederndorfer m it dem Kreuze und ist h l. Messe. B i t t 
gang hieher am Dienstag in  der Bittwoche. —  S t i f tu n g e n :  3 Jahrtage ohne 
V ig i l,  7 Jahrmessen. — Meßner der M ü lle r in  Aschach, Cantor der Lehrer 
von Sachrang. —  Capelle ohne Vermögen.

I I I .  Pfarrverhältnifle: Präs. Se. M .  der König. Fassion: Einnahmen: 1546 37. 
6 /H ., Lasten: 115 37. 60 ^>., Reinertrag: 1430 37. 46 /H. Onuscapital 
von 500 37. bis 1887 m it jährlich 80 37. abzusitzen. Grundbesitz: 36 u 46 (fw
—  1 Tagw. 7 Dezim. B o n itä t: 6. — Pfarrhaus 1714 von der Gemeinde 
erbaut, hinreichend geräumig, in  nicht gutem Zustande, großentheils sehr feucht. 
S ta ll klein. Baupflicht der Pfründebesitzer. D ie  Matrikelbücher beginnen 1670.

IV . Schul Verhältnisse: 1 Schule in  Sachrang m it 1 Lehrer, 45 Werktags- und 
16 Feiertagsschülern. Vom nahegelegenen W ildbichl (der P farre i Niederndorf 
in T y ro l)  kommen Kinder in  die Schule nach Sachrang.

Mission wurde gehalten 1864 durch OO. Redemptoristen.

Kleine Rotsten. S a ch ra n g , 8 a Im e runA 6 ll**), der T rad ition zufolge schon vom 
hl. Rupertus besucht, kann erst im X I I .  Jahrh , historisch festgestellt werden. 
Um das I .  1150 schenkt Erzbischof Eberhart von Salzburg den achten The il 
eines Gutes zu Sahärangen dem S tifte  Herrenchiemsee (N on . Ilu ie . I I .  315), 
um das I .  1180 sind drei O rte  in 8uüerune den Grafen von Neuburg- 
Falkenstein zinspflichtig m it 3 Schäffeln Getreides. (D re i bayer. T rad itions
bücher 1880, S . 41 .) B e i Errichtung des B isthum s Chiemsee 1218 wies 
Erzbischof Eberhard I I .  dem neuen Bischöfe u. a. 13 M ark S ilb e r aus dem 
salzburgischen Amte (okkieinm) in  8aürrmo zu. (Koch-Sternfeld, Beiträge II .  
280.) Sachrang erscheint deßhalb späterhin als chiemseeisches Lehen des G u ts
herren von Hohenaschau. I m  Urbar des M sthum s Chiemsee aus den Jahren 
1486— 96 heißt es unter dem T ite l Ot'lieium SaürunK: Xota,, cfuocl onmsm 
eensuin provsntuum  a ri^ in a liu w  Leelesie Lpiseopatus O liiemeimis okfieij 
bluIirunA et 3.8olmeü clioeoesis Oüiemensis pere ip it (kristoübrus cls treiberg-, 
tuntum m oäo pro v itu  suu. ckuxtu Iiteru8 reversules inserip tionum , pcmt 
oujus mortem to tum  otLe iuw  ejimgue proventus libo re  ckevolveutur uct

*) Vgl. Schematismus pro 1828, S . 122.
**) Lalmr-rvangun bei den Auen mit Sumpfgräsern. Vgl. Gotthard, Ortsnamen, S. 22.
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eunclem Kpikoopntuw  (Üliiemensem et k v iv it  c irca I'estum n irir tm i llonrir. 
l ib r. 28. (Notizenblatt zum Arch. f. Kunde österr. Gesch.-Qu. 1858, S . 113.)

I m  X I I I .  Jahrh , war durch den älteren der Herren von Walchen zu Sarach 
(Sachrang) auf dem Gebiete der Aschauer Schloß und Thurm  errichtet worden, 
welche Bauten auf landesherrlichen Befehl im  I .  1276 wieder zerstört werden 
mußten. (Quellen und Erörterungen V. 303.) I n  der pfälzisch-bayerischen Fehde 
(1504) berührte der Kriegszug auch den Sagramwald. (O b. Arch. V I I I .  231.)

D as Vorhandensein einer Kirche zu Sachrang im  I .  1473 läßt sich aus 
einem Berichte schließen, der von einem dortselbst begangenen Morde erzählt. 
(Oberbayer. Arch. X V I I .  212— 13.) M i t  Bestimmtheit w ird das Gotteshaus 
zum hl. Michael in  Sachrang aufgeführt in  der M atrike l des B isthum s Chiemsee 
vom I .  1589, die w ir  schon in  der Uebersicht des Decanates erwähnten. D er 
Seelsorgsprengel Sachrang, von jeher der Pfarrkirche zu Prien untergeordnet, 
wurde Jahrhunderte lang von letzterem O rte  aus exvurrcünio versehen; erst 
vom I .  1667 an lassen sich zu Sachrang wohnende Vicare ununterbrochen 
nachweisen, deren erster, Johannes M uzinger, vom I .  1667— 68 dort in  
Thätigkeit war.

Nach der Resignation des letzten Vicars Alohs Dischner wurde am 9. M a i 
1806 Eusebius A loys S a n ft l,  vormals Chorherr und Bibliothekar zu Herren
chiemsee, als P fa r r e r  von Sachrang ernannt.

Eine Merkwürdigkeit eigener A rt ist das O e lb e rg s k irc h le in , ursprünglich 
durch den hl. Rupertus Wohl auf einer ehedem heidnischen Cultstätte erbaut. 
D ie  kleine alte Felsencapelle wurde im  I .  1638 durch den Gränzhuberbauer 
und seine Nachbarn erweitert.

D as Kirchlein besteht aus mehreren Gewölben und theilt sich in  eine 
Emporkirche und eine tiefer liegende Capelle. D ie  Nordwand w ird großentheils 
durch einen natürlichen Felsen gebildet.

Ueber Sachrang vgl. IV on in^ , NopoKrapIiia. Luvurm o I I .  14 ; U öM stn  
Lvicm I I I .  54 ; H . Peetz, Volkswissenschaftl. Studien 1880, S .  245, 3 6 8 ; 
A. Huber, E inführung des Christenthums I I I .  49, 243; Apian's Topographie 
von Bayern, S . 96.

6. Sölhuben.
Pfarre i m it 966 Seelen in  179 Häusern.

Sölhuben, D., Pf.-K. Pf.-S., Schale, -j- Stötten, E.................... 6  S. 1 H. 0 „ Kil.
87 S. 1b H. — Kil. Stuhlrain, W. . . . 15 „ 2  „ 1 „ „

Ainisag, W. . . . . 1 1 „ 2 „ 3 „ Tiefenthal, W. . . . 18 Z 4 „
Albersberg, W. . . . 1 0 ,, 2 „ 1 „ Wall, W....................... 13 „ 2  „ 0 „ „
Baunigl, E. . . . . 5 1 3 „ Wurmsdorf, D . . . 48 ,, 8  „ 1 „
Farnach, D. . . . . 2 1 6 „ 2 „ Mrnsbera, D., Flk., Schule 48 /, 9 „ 0 , 5 „
Kohlstatt. D. . . . 32 „ 6 „ 2 „ Hietzing, W.................. 15 ,, 4 „ 3,z „
Kreith, W. . . . . 6 „ 2 „ 1 .. Holzberg, D. . . . . . 34 ,, 6  „ 4 „
Mangolding, W. . . 2 !l „ b „ 2 „ Kreuzbichl, E. . . . 6 1  3,̂ „
Mühlham, D. . . . 38 „ 6 1 .. „ Moos, W..................... 2 ,, „ 4 „ 4 „
Ofenwinkel, E. . . . 5 „ 1 „ 2 Ratzing, W................... 2 2 „ 5 „ „
Parnsberg, D. . . . 41 „ s „ i See, W. . . . . . 1 2 2 „ 4 „
Pfafsenbnhel, D. . . 13 1 1 „ i Ulperding, W. . . . 17 ,, 4 „ 3 , 5 „
Pietzenberg, E. . . . 3 „ 1 „ 2 Unterachthal, W. . . 27 „ 0  „ 3,5 „
Reitl, W. . . . . 16 „ 2 „ i Pirtzenkircheil, E., F lk , ^ 8 „ ^ /, 2 , 5 „
Rögling, W. . . . 18 „ 2 „ Ackersdorf, W. . . . 24 4 2 „
Schaidering, E. . 5 >, 1 „ Asbichl, E.................... 2 „ 1  . 3 „ „
Schweinmreit, E. . . 5 .. 1 1 „ Erlach, E...................... 7 „ 1 ,, 2,5 „
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Gries, E..................... 4 S. 1 H. 1 Kil.
Holzen, W...................l7  „ 2 „ 3 „ „
Irnkam, W...................25 4 „ I  „
Linien, E....................6 „ 1 „ 2,5 „
Lambach, W. . . . . 6 „ 2 „ 2„, „
Letten, W.....................11 „ 2 „ 3,. „
Lohschuster, E. . . . 2 „ 1 „ 3 „

Moose», W.................16 S. 3 H. 2,̂  Kil.
Oberachthal, W. . . . 10 „ 2 „ 2,̂  „
Pietzing, D .................42 „  6 „ 3 „
Schralling, D. . . .  39 „ 6 „ 3,̂  „
Stadl, W................... 15 „ 3 „ 2 „
Stauden, W................ 4 „ 2 „ 3,̂  „

Thallrirchcn, D., Flk., 52 „ 8 „ 4 „

Anmcrknngen: 1) Die Ortschaften Lei Deutinger Niedermall, Obermühlc, Kronlohe, Ostgattern, 
Gattern, Hocheck und Pfeil werden nicht mehr aufgeführt; neu erscheinen die Ortschaften 
Stuhlrain, Gries, Lambach und Stauden.

2) Umfang der Pfarrei 14 Kilometer.
3) Wege beschwerlich.
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Rosenheim und in die politischen 

Gemeinden Sölhnbcn, Hirnsberg und Pietzing.

I. p fa rrs itz : S ö lh u b e n , an der Straße von Rosenheim nach Prien, einsam, hoch 
gelegen. Nächste Bahnstationen Stephanskirchen 3,5 Kilometer, P rien 4 K ilo 
meter entfernt. D er Postbote kommt von Prien.

Psan'kircho: Erbaut 1763— 1770; restaurirt 1867. Rotunde. Geräumig
keit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung und der Baufond. Spitzthurm 
m it 4 Glocken, gegossen von Oberascher in  Neichenhall 1865. Consecrations- 
datum 12. October 1774. Outronus p rim , der hl. Rupertus, putronus sövunck. 
der hl. Bischof M artinus. 1 u lt. tix ., 2 u lt. port. 88. 6 . 6m . bei der P fa rr
kirche ohne Capelle und G ru ft. Orgel m it 10 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t :  
an allen Sonn- und Festtagen, nur am Sonntag nach S t .  Anna ist der P fa rr
gottesdienst in  Pietzing. Concurs am Neujahrsfeste, am Feste des h l. Benno, 
des hl. Rupertus und beim 40stündigen Gebete am Sonntag nach S t .  M a r
tinus. Ewige Anbetung am 28. M ärz. Sept.-Ablässe am Feste des hl. Benno, 
des hl. Rupertus (24. Sept.) und am Sonntag nach S t.  M artinus . Aushilfe 
ist zu leisten in  Frasdorf am Namen-Jesufeste, S t .  Margaretha und am Feste 
der unbefleckten Empfängniß M a riä . Außerordentliche Andachten: im  Advent 
Rorate nach Angabe, in  der Fastenzeit Kreuzweg, an den hohen Festen Nach
mittags Vesper, sonst an Sonn- und Festtagen Nachmittags Rosenkranz; an 
den Samstagen von Christi H imm elfahrt bis Barth lm ä, ferner in  den Octaven 
des h l. Sebastian, des hl. Joh . Nep. und Allerseelen Rosenkranz, vom Cooperator 
zu halten, welcher dafür Flachs-und Getreidesammlung hat; Maiandachten, aus 
freiw illigen Beiträgen. B ittgänge: am 1. M a i nach Frasdorf, am Samstag 
vor Dreifaltigkeitssonntag nach Aschau, am 26. J u n i nach H a lfing , m it geist
licher Begleitung; am Christi-Himmelfahrtsfeste nach TunMhausen, ohne geist
liche Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  7 Jahrtage m it V ig il  und Requiem, 23 J a h r
tage ohne V ig i l,  14 Jahrmessen; außerdem gestiftet 40stündiges Gebet m it 
6 Predigten.

B ru d e rs c h a f t  von der Todesangst Jesu Christi oder vom guten Tode, 
oberhirtlich errichtet am 27. J u n i 1792, Ablässe der gleichnamigen Erzbruder
schaft in Rom, verliehen von P ius V I. 8. ä. 18. M a i 1792. Hauptfest: am 
Feste des hl. Benno. Nebenfeste: Neujahr, M a riä  H im m elfahrt, D runslu tio  
8. k u p s r t i m it Nachmittagspredigt und Procession; jeden 2. Sonntag im  M onat 
Nachmittags Bruderschaftsandacht m it Rosenkranz, Predigt und Procession. —  
Vermögen der Bruderschaft: 2100 UV.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer; das jetzige Schulhaus 
w ar früher Meßnerhaus. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 20168117.39/^., 
l>) nichtrent.: 13885 H7. 2 /H.

B e i Sölhuben existirt eine Feldcapelle auf schönem Aussichtspunkte, in  welcher 
aber nie celebrirt w ird.
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I I .  F ilia llü rchen : 1) H irn s b e rg ^ ) ,  schön gelegen. Erbauungszeit unbekannt, die 
Kirche bestand schon im X I I .  Jahrh . S ty l romanisch. Geräumig. Baupflicht 
die Kirchenstiftung. Sattelthurm  m it 3 Glocken; eine trägt die Aufschrift: 
„ckosus Xg,2ui'6i!U8 Ile x  4 n ll-m ornm " ,  gegossen von Langenegger in  München 
1713; eine andere: „Bartholom . Wengle hat mich gegossen in München 1613." 
Consecrirt 1496. Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 1 u lt. tix ., 
Z u lt. port. 8.8. Orgel m it 10 Reg. G o tte s d ie n s t: an den meisten Fest
tagen, durch den Cooperator. An den Freitagen in  der Fasten je zwei Aemter 
in  Iran. N u trio  cloloromm; kommen Nachbarspfarreien m it dem Kreuze. Con- 
curs am schmerzhaften Freitag. —  S t i f t u n g e n :  6 Jahrtage ohne V ig il, 
2 Jahrmessen. Meßner ein G ütler, Cantor und Organist der Lehrer von HirnS- 
berg. —  Vermögen der Kirche ganz unbedeutend.

2) P ie tz in g  (Pietzenkirchen) am Simsee, schön gelegen. D ie  Kirche schon 
im X . Jahrh , nachweisbar. Sehr restaurationsbedürftig. S ty l  gothisch. Ge
räumigkeit nicht zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 
4 Glocken, sämmtliche neu. (Ions. ciub. Patrone der hl. Laurentius und der 
hl. Stephanus. 3 u lt. port. 8 3 .  6m . bei der Kirche, ohne Capelle. Orgel 
m it 10 Reg. G o tte s d ie n s t jeden 2. Sonntag, durch den Cooperator. B i t t 
gang am Martinifeste und am 1. Tag in  der Bittwoche. Concurs am Sonn
tag nach dem S t .  Annafeste. —  S t i f t u n g e n :  7 Jahrtage ohne V ig il, 
4  Jahrmessen.

B ru d e rs c h a ft der h l. M u tte r Anna, oberhirtlich errichtet am 13. J u l i  
1750, Ablässe vom 6. J u n i 1750; alle A ltäre der Filialkirche in  porpotuum 
täglich priv ileg irt durch Breve vom 20. November 1844. Hauptfest am Sonn
tag nach S t .  Anna; Nebenfeste sind: Oster- und Pfingstinontag, Allerseelen
sonntag und das Fest des h l. Stephanus. —  Vermögen der Bruderschaft: 
2600 4/.

Meßner und Cantor der Lehrer von Hirnsberg. —  Vermögen der Kirche: 
u) rent.: 22000 47., I i)  nichtrent.: 17400 47.

3 ) T h a lk irc h e n , im  Thäte gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. V or 
einigen Jahren restaurirt und verlängert. Ohne ausgeprägten S ty l.  Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Kuppelthurm m it 3 Glocken, 
1872 und 1874 gegossen von Oberascher in  Reichenhall. Oon8. clnd. Patron 
der h l. Andreas. 1 u lt. tix . 83. Om. bei der Kirche. Orgel m it 4 Reg. 
G o tte s d ie n s t jeden 2. Sonntag, durch den Cooperator. —  Gestiftet 2 J a h r
tage m it Requiem ohne V ig il. —  Meßner ein G ü tle r, Cantor und Organist 
der Lehrer von Hirnsberg. —  Vermögen der Kirche ganz unbedeutend.

I I I .  p fa rrve rhä ltn lss r: I4b . oollat. Fassion: Einnahmen: 2666 4 7 .9 2  ^ . ,  Lasten: 
1223 47. 40 Reinertrag: 1443 47. 52 Onuscapital von 400 47. 
bis 1890 m it jährlich 40 47. und den treffenden Zinsen zu tilgen. W iddum: 
15 Im 50 n 99 qm —  45 Tagw. 52 Dczim. Aecker, 4 Im 82 a 81 qm —  
14 Tagw. 17 Dezim. Wiesen, 9 Im 94 n 92 qm —  29 Tagw. 20 Dezim. 
Holz. B on itä t: 8. —  Pfarrhaus vor ca. 100 Jahren erbaut, geräumig, sonst 
passend, aber den Stürm en sehr ausgesetzt, zu ebener Erde feucht. Oekonomie- 
gebäude geräumig, in  mittelmäßigem Zustande. D ie  Baupflicht bei beiden hat 
der Pfründebesitzer. -  Hilfspriester 1 Cooperator, welcher im Pfarrhause wohnt. 
D ie  Matrikelbücher beginnen 1666.

Seit jüngster Zeit Expositnr; die Veränderung tonnte im  Drucke nicht mehr berücksichtigt 
werden.
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IV . SchnlverhäUmh'e: 1) Schule in  Sölhuben m it 1 Lehrer, 62 Werktags- und 
20 Feiertagsschillern; 2 ) Schule in  Hmlsberg m it 1 Lehrer, 65 Werktags- 
und 26 Feiertagsschülcru. —  Das SchulhauS in  Sölhuben w ird erweitert. 
Von Wolfelkam der P farrei Riedering besuchen die Kinder die Schule in 
Sölhuben.

Kleine Notizen. S ö lh u b e n , K e lilio lm *), war eine der Kirchen, welche im  I .  924 
von Erzbischof Odalbert zum dritten Theile ihrer Einkünfte der Edelfran R ihn i 
überlassen wurden, die aber in einer bestimmten Zeit wieder an die Domkirche 
zn Salzburg- zurückfallen mußten, (ckuvavin I I .  145.) I m  X I I .  Jahrh , be
gegnen uns Edle von Selihuoben (so um 1135 ein I le in r ie ll cke Lelelmben, 
Lion. Uoio. I I .  286) als Dienstleute der Grafen von M ögling, Sulzbach und 
Neuburg-Falkenstein. M i t  K arl von Sölhuben, der als M in isteria l des Grafen 
Conrad von Wasserburg im I .  1232 zugleich m it diesem der kaiserlichen Acht 
verfiel, scheint das alte Geschlecht der hier seßhaften R itter erloschen zu sein. 
I m  X IV . Jahrh , folgten sich die Herren von Aschau, die M autner von Katzen
berg und die Edlen von Freyberg im Besitze von Sölhuben. Bon diesen ging 
die Hofmark Sölhuben gleich der Herrschaft Aschau (1607) an die Familie der 
Preysing über. (Oberbayer. Arch. V. 150— 52.)

I n  kirchlicher Hinsicht muß Sölhuben schon früh ein gewisses Ansehen ge
nossen haben, denn um das I .  1180 t r i t t  ein Neim im m  Oeenuns cke Kel- 
üoiilien auf, der mehrere Eigenleute zum S tifte  Herrnchiemsee schenkt. (L ion. 
Lo ie . I I .  347.) I m  I .  1218 kam die P farre i zum neuerrichteten B isthum  
Chiemsee. I m  I .  1374 „des nächsten Sonntags nach der Heilligen pfingstwochen" 
unter dem Pfarrherrn Hanns dem W urm  zu Sölhuben stiftet Wolfgang der 
Aschauer zu Hirnsberg und W ildenwart die Cooperatur zu Sölhuben. „E s  
soll ain yeglicher Pfarrer, der yetzunt ist zu Selhuben vund alle sein nachkhomen 
amen erberu Priester habn zu ainem gesellen, der jm  die messe vnnd ander 
gotzdienst treuelich helffe verbringen, vnnd darum soll ain Pfarrer haben die 
guetter, die nacheinander benannt sind . . . (Oberb. Arch. V . 179 ff.)

Unter einem folgenden P farrer, Christian Scher**), stiftete Leonhard W ille l, 
gesessen zu Sölhuben, am M ontag vor S t. Jörgentag 1437 einen Jahrtag in  
die dortige Pfarrkirche, wofür eine halbe Hube zu Paulberg in  Neukirchuer 
Kreuztracht und Nosenheimcr Gericht als Fundation angewiesen wurde. D er 
P farrherr erhielt jährlich fü r seine Mühe 35 Pfennige. (Abschr. im erzb. O rd .I 

I n  den Jahren 1543— 54 führten die Angehörigen der F ilia le  Hirnsberg 
Proceß wider ihren Pfarrer S im on Sum er, zogen nach Chiemsee und München 
und ließen sich durch den Weydacher zu Bernau einen Gewaltbrief siegeln, weil 
die S tiftu n g  des AschauerS nicht vollzogen und kein eigener Priester fü r die
selbe gehalten wurde. D er P farrer vertheidigte sich durch den Hinweis auf 
den herrschenden Priestermangel und die zunehmende Schmälerung des P fa rr- 
einkommens. Erst unter dem Pfarrer Christoph Hagn im  I .  1570 finden w ir  
wieder einen „Gesellpriester" hierorts ausgeführt. (Acten im Bes. d. V erf.)

Ueber die äußeren Verhältnisse der P farrei im  X V I I .  Jahrh , sagt eine 
Relation vom I .  1668: Keelesin M ro e ln n lis  Lolllm edensis 8uk> ckitinne in 
H ollen Lsellan, tilin lss  ckuns llie r im n s rg  et Rllallkhürchen snll ckitiono IV ille n  
VVnrt.ll, -altern iilirckia Illexenkhürchen 8ull ckitiono U osenlla im ll . . . -In8 
putronntus nck IR roe llllr in  lln lle t ckllnnw et Uckmus Xrelliepiseoznm Luiis-

Wörtliche Hnnshnbe; eine Hube, die als HerrenhanZ benützt wurde?
Weder dieser noch einer der uttchsterwähuten Pfarrer. Simon Snincr und Christoph Hagn, 
ist in der sorias pnroebornin, OLcrb. Arch. V II I .  134, aufgeführt.
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buiASnsis, OoIIntio voro sst psnss ä llm n w  et Uäm nm  D om . O rä iim rium  
p rino ixsw  et Dpisoopum OInsmsnssw. (O rd . Arch.)

D e r letzte durch den Erzbischof von Salzburg (H ieronymus) ernannte 
P farrer Andreas Steinbichler erhielt am 7. M a i 1803 von Bischof Sigmund 
Christoph von Chiemsee das Collationsdecret ausgefertigt.

Ueber die P farrei Sölhuben vgl. Oberb. Arch. V. 147— 183 (O rts 
chronik v. I .  B u h l) . M m . Uois. I I .  423; Deutinger's Beiträge I .  261, 
263; Apian's Topographie von Bayern S . 9 4 ; Koch-Sternfeld, I .  M ax G ra f 
v. Preysing-Hohenaschau. 1827. S . 59 u. 110.

H irn s b e rg  ist m it seinem edlen Besitzer Olmno äs IIs rra n tis p s rs lO j 
schon um das I .  1095 documentirt. (N on . Lo is . V I. 60.) I m  X I I .  Jahrh , 
w ird  auch das Gotteshaus daselbst erwähnt, denn Herrand von Walchenstain 
(Falkenstein?) gab um 1150 einen halben Hof zu Hemmenhofen zur Sühne fü r 
einen Ueberfall der Kirche zu Herrantesperc. (N on. L o io . I I .  307.)

Ulrich der Teuffenthaler zu Aich gibt 1534 sein halbes G ütle in, darauf er 
gesessen, dem Gotteshaus und „ in  die meß" zu Hirnsberg „dam it ein ieder 
Copplan derselben meß auch aigne Herberg habe." (Erzb. O rd. Arch.)

Ueber den nahegelegenen, wahrscheinlich römischen „Speckerthurm" und die 
alte B u rg  Hirnsberg vgl. Oberb. Arch. V . 161— 63.

P ie z in g , k is r iv M * * ) ,  kommt als Kirche bereits im  I .  924 unter E rz
bischof Odalbert von Salzburg vor. (äuvnvig, I I .  145.)

Am Sonntag vor dem Palmtag 1431 verkauft Conrad Hofmann zu Farnach 
die halbe Hub, gelegen zu Peulberg, dem Gotteshause zu Piezing um 33 K. Pfenning. 
(Erzb. O rd. Arch.)

T h a lk irc h e n  ist uns im  X I l .  Jahrh , historisch bezeugt und war, wie sein 
Name besagt, schon damals m it einem Gotteshause begabt. E in  G ut (p insä inm ) 
in  loso ^rUelni'süiu wurde um das I .  1120 an das Kloster Baumburg ge
schenkt. (L ion. Lo io . I I ! .  11. 42.) Unter den Briefschaften dieser Kirche be
fand sich 1545 u. a. „a in  Lateinischer Jnnstrumenntbrief vmb amen anntlas 
(Ablaß) sannd Anndree gotzhaus zu Talkirchn (verliehen) anno tausennd vier- 
hundertt vnnd im  funfvnnd Neuntzigisten J a r . "

F a rn a ch , V n rm a lio ^ * ) ,  auch Vnrrnnsk ( lu v n v ia  I I .  298), vertauscht Erz
bischof Hartwich von Salzburg (991— 1023) m it einem kaum mehr bestimmbaren 
O rte  Osi tonvvisun-s-) an den Cleriker P lido lf. (Arch. s. Kunde österr. Gesch.- 
Q u . Bd. 22. S . 304.)

I m  X V I I .  Jahrh, befand sich hier eine Schloßcapelle zu Ehren des hl. 
Kreuzes oder unsers Herrn in  der Rast, in  der laut bischöfl. Licenz v. 4. J u l i  
1659 celebrirt werden durfte.

D as seltsam klingende A in is a g  heißt im  X I I .  Jahrh . OnoIIssnüs.-j— si) 
(L ion . L o io . I I .  343.) Ueber M angold ing-j—j—s-) vgl. Gotthard's Ortsnamen, 
S .  9— 10.

')  Berg des Herrand. Jörstemann I. 630.
**) Die Nachkommen des pivtto? (LIeiobolb. I, 2. X. 170.)

Wahrscheinlich Ahe mit Farnkraut.
-tz) E. Dümmler vermuthet hier eine Beziehung auf die Göttin Berta.

3- 3-) Ahe des Onolf.
-P i -3-) Auffallcnderweisc liegt nicht sehr weit von diesem Orte am Simses die Grottcnmiihle.



XXVIII.

Decanal oder Rural-Capilel

Steinhöring.
mit 11 Pfarreien:

1. Bruck (mit 1 Beneficium).
2 . E b e r sb e r g  (m it 1 Coadjutor und 2 Cooperatoren).
3. E g m a tin g  (m it 1 Cooperatur und 1 Coadjutorstelle, z. Z . unbesetzt, und 

1 Curatbeneficium).
4. E m m e r in g  (m it 1 Cooperatur, z. Z . vacant).
5 . G lo n n  (mit 1 Cooperatur, 1 Coadjutorie, letztere z. Z . unbesetzt, und 1 Expositur).
6. G r a f in g  (m it 1 Coadjutor, 3 Jncurat- und 1 Curatbeneficiaten).
7. H o lz e n -A ß lin g  (mit 1 Coadjutorie und 1 Cooperatur, letztere z. Z. unbesetzt).
8. M oosach (mit 1 Beneficium).
9 . S t e in h ö r in g  (m it 1 Cooperator).

10. S tr a u ß d o r s .
11. Z o r n e d in g  (mit 2 Cooperaturen, von denen eine z. Z . unbesetzt).





StMsüsch-hijwrischer Überblick.

D as Decanat Steinhöring grenzt in, Osten an das Decanat Wasserburg, 
im Süden an die Decanate strosenheim und A ib ling , im Westen an das Decanat 
Oberföhring, im Norden an das Decanat Schwaben. D er größtentheils wellenförmige 
Boden ist im Norden und Südwesten m it ausgedehnten Waldungen, dem Anzingei 
und Ebersberger Forste, dem Egmatinger und Graßerwieser Holze, dann der „Soiener 
Gemeinde", bedeckt, während sich im südlichen und südöstlichen Theile mehrere Moore, 
besonders der Niklasreiter-, Aßlinger- und Riederfilz, auf bedeutende Strecken hin aus
breiten. Kleine Seen befinden sich zu Kastenseeon, Kirchseeon und Eggelburg; von 
Flüssen sind zu nennen die Ebrach, die A tte l, die Mosach und die G lon , welche 
sämmtlich im Decanatsbezirke entspringen. D ie  Eisenbahn München-Rosenheim durch
schneidet dieses Gebiet in  der Richtung von Nordost nach Südwest und es sind an 
ih r die Stationen Zorneding, Kirchseeon, G rafing und Aßling gelegen. Dem V er
kehr dient außerdem die alte Landstraße von München nach Wasserburg nebst zahl
reichen anderen Verbindungswegen.

B is  in das X I I .  Jahrh , bildete der Landstrich des jetzigen Kapitels S te in 
höring einen Theil des alten Westergaues und seiner Untermark, des OnmiinNi.-; 
Äoiiiiicn'inA'n. I n  der nachfolgenden Periode der erblichen Grafschaften finden w ir 
über den hier in Frage kommenden Bezirk die Grafschaft Valley ausgedehnt. D ie 
Verbreitung des christlichen Glaubens scheint in dieser Gegend von dem wichtigen 
Missionskloster Münchsteur der P farre i Egmating m it dein Patrocininm des hl. J o 
hannes des Täufers und von der Zelle bei Emmering ihren Ursprung genommen zu 
haben. A ls  anfängliche Baptisterien sind von den hier auffallend zahlreichen Johannes 
kirchen G lo n , Engelmening, S traußdorf, Tegernau, dann die S t. Michaelskirche» 
Eggelburg, A lx ings) und Egmating zu betrachten.

D as jetzige Ruralcapitcl S teinhöring w ird in  der M atrikel des Bischofs 
Eonrad I I I .  vom I .  1315) aufgeführt als IMcrwirUm 61su und dem Archidiaeonate 
des Domherrn Deinhart von Seevelt (P 1319) beigezählt. D ie  einzelnen Pfarreien 
des Deeanates erscheinen in folgender Ordnung:

v tz 0 Ä ll» tn 8 in  K la n  brichst X  Doolsgiss paroLi-iuIc.-,:
U riirin  Lesissiu in O Iun, rwnsxn LRpitnlo trisinKsrm i im bsl l i  ii!i:m , 

I'uevrsn  et Ikneni eum 86pulturi8.
k ru k  . . . dachst I I  iilir ts , t l lx iu Z s u  st I"ü r!e iuo8^^-) mun »sjn illu riü . 
s t r ä a s ä s r l . . . buchst uuam ii l is w  in  IIsd liuASu Z - )  vum 8vMlturri.

* )  Daselbst befind« sich der einzige Taufstein der P fa rre i Bruck.
N unm ehr F rancnre it genannt.

* —)  Jetzt Fürmooscn, D o rf ohne Kirche, zur P fa rre i Moosach gehörig.
-P) escheint abgegangen; in  der M a trike l vom I .  lü T i nicht aiehr genau»!. BieUeichi in l,us 

hier fehlende Tegernau dnm ii bezeichnet.
LöN'.'rlU'it-'U: ?it't'ösan-BeUe!-lcituil!>i. III. Io
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üolmjnAon 8NN6X8 68t Nonasteno blb6r8p6>A6N8i, bubot I I I  tiiiu8: 
XourtinA6N, L>6NoboN6N, 8srV6N ouin 86puitur>8.

bibmoring'on . . . bubst I I  6bu8, Toötonckorl et b>8ntfriiIiuF6u oum 
86pulturi8.

8oboonnuv? . . . bubst I I  üliu8, korobun^or 6t Tunn ouw 86puitun8, 
iuoorporutu 68t Uoncwterio in ko^burtinKon.

IIoit^Lsn . . . bubot VI Üliu8: ^ 62iinA6 ll. 8t6inobir6boo. XouitiuKSn. 
LI0118 8unoti Imuronoib Ruovt.^) bont6r8ciorf oum 86pulturi8.

8t6ir>Ii6i'ir>tz'6ll . . . bubot I l i  tiiiu8: I^uutsrbaob. Tuibn^ou. 8ont8uvv.
Oboiuckorl blool68iu 68t per 86, I'68pioisu8 ill Lb6r8p6I'ob6U86M M -  

butom, bubot I I  8opuituru8, 8oilioot Oboruckorl et Üboi'8p6rob.
N08Uob . . . bubst tuntuw uuuw 86puitUIÄM.
I>6 0 u n u tu 8 in  Lbw ustin tzm n.
lilimuetintzen . . . bubot I I I  tibus oum 80puituri8 : bbuumoru. Obruovt?:. 

Nün8toin. Item 8iut 8ino 86xuituru et lüuckueb IiAnou Lupollu.
2oi6NAoItinA6ll . . . bubot V üliu8: ?orZ. Xounobirobou. ?uob. Ilu rt- 

buu80ll. Ll688enveiä6 ouw 86puitUlÜ8.
Item VlobiuKsn et WoikoIt8porob 8ine 86p>uituri8.
Wie sich aus dieser Uebersicht ergibt, gehörte im X IV . Jahrh, die Pfarrei 

Schönau (jetzt dem Decanate Aibling zugetheilt) noch zu unserm Ruralcapitel, wo
gegen die Pfarreien Egmating und Zorneding einem andern Decanate einverleibt 
waren. Die nunmehrigen Pfarreien Ebersberg und Grafing hießen in jener Zeit 
Oberndorf und Echsingen. Auffallenderweise fehlen in obigem Conspecte die nach
weisbar uralten Filialkirchen Haselbach, Vordereggelburg, Engelmenning bei Obern
dorf-Ebersberg, Adling, Georgenberg und Haslach bei Glon, Haging und Tegernau 
bei Echsingen (Grafing), Altenburg und Berghofen bei Moosach.

Im  Laufe der Jahrhunderte führte dieses Decanat verschiedene Benennungen; 
es heißt, wie erwähnt, voounutrm OIun (1315), OraimK (1524), Nov8uob (1788), 
ohne daß es gerade immer vom Decanatssitze wäre benannt worden, denn im letzt
erwähnten Jahre 1788 erscheint als Dechant Joseph Hörmann, Pfarrer zu Emmering.

Im  I .  1840 gelangten revidirte „Capitelstatuten für das Landcapitel Stein
höring" bei der oberhirtlichen Stelle zur Vorlage, welche unter dem 20. März des 
genannten Jahres die Genehmigung des erzbischöflichen Ordinariates erhielten. Die
selben wurden in der Folge auch gedruckt.

Patron des Capitels ist nach der Schmid'schen Matrikel der hl. Apostel 
4uoobu8 minor.

*) Dermalen Niclasreit.
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P f n r r e i e u :

1. Bruck.
Pfarre i m it 541 Seelen in  101 Häusern.

Bruck, D., Pf.-K., Pf.-S., 4 M S.SH. — Kil.
Bauhof. W.....................2ö „ 3 s, 1 „
Bruckermoos, 6'. . . .  7 „ 1 „ 1 „
Dobelbach, W...................5 „ 2 „ 2,,, „
Eichtling, W................... 25 „ 4 „ 2 „
Einharting, W................18 „ 4 „ 1 „ „
Grub, W.........................12 „ 2 „ P „
Nebelberg, W..................19 „ 4 „ 1 „
Schlipfhausen, E. . . .  3 „ 1 „ 1 „
W ildenho lzen , D , Nbk. 29 „ 6 „ 1 „

Anmerkungen: 1) Die Einöde BruckermooS I
2s Niufang der Pfarrei circa 15 Kilometer
3) Wege gut, etwas beschwerlich.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in d 

meinde Bruck.

A lk!» -. D., Flk., Schule, 4 105 S. 21 H. 2 Kil.
Ballhardiug, W. . . . 15 „ 2 „ „
Bul lenhofen,  D.,Nbl. 50 „ 10 „ 1,̂  „
Feuchlcn, E.......................... 7 „ 1 „ 3,2 „
Hamberg, W. . . . 27 „ 4 „ 3,, „
Hitteltofcu, W. . . .  29 „ 5 „ 3,, „
Loch, W................................9 „ 2 „ 3.2 „
Taglaching,  D., Nbk. 83 „ 18 „ 2,, „
Willaching, W. . . . 13 ,, 2 „ 2,j „

x l sich bei Dcntinger nicht.

Bezirksamt Ebersberg und in die politische Ge-

1. Pfarrjih: B ru ck , an der Distriktsstraße von Ebersberg nach G lonn, einsam 
und tief gelegen. Nächste Eisenbahnstation G rafing, 3,3 Kilometer entfernt: 
nächste Post Grafing.

Pfarrkirche: Erbaunngsfahr 1734. Rundbogenstyl. Geräumigkeitzureichend. 
Baupslicht die Decimatoren. Kuppelthurm m it 3 Glocken, wovon 2 gegossen 1816 
von Anton Ih m  in München, die große 1846 von A. Oberascher in Reichen
hall. Oons. ckub. Patrocinium am Feste Peter und Paul. 3 alt. port, 
8s. 6m . bei der Pfarrkirche ohne Capelle. Orgel m it 8 Reg. G o tte s d ie n s t 
im  Wechsel m it A lxing, so daß je 2 Sonntage in  Alxing, der 3. in  Bruck tr if ft . 
Ewige Anbetung am 24. Januar. Sept.-Ablässe am 1. Adventsonntag, am 
1. Fastensonntag und am Patrocinium. Aushilfe ist zu leisten am Feste des 
hl. Sebastian in Ebersberg, an 4 Frauenfesten in  Moosach und am Feste des 
hl. Johannes Bapl. in G lonn. Außerordentliche Andachten: Rorate nach A n 
gabe, Kreuzwege und Rosenkränze fre iw illig . D ie  Pfarrgemeiude hält 2 B i t t 
gänge nach Ältenburg und je 1 nach Tuntenhausen und Ebersberg, ge
wöhnlich m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage m it V ig il 
und Requiem, 7 Jahrtage ohne V ig il,  7 Jahrmessen, ferner 4 Quatemper- 
ämter, 1 Lobamt, 12 Ouatempermessen. —  Den Meßuerdieust versieht ein 
Ortsaugch'öriger, den Cantordieust der Lehrer von Alxing. Eigenes Meßnerhaus 
nicht vorhanden. —  Vermögen der .Kirche: u) rent.: 9048 .1/. 17.^ . ,  Ich nicht- 
rent.: 7298 ü /. 24 .4 .

II. Urlienkirchen: 1) B u lle n h o fe n . Erbauungsjahr unbekannt. Roman.-goth. 
Uebergangsstyl. D ie  Kirche war bei der Säcularisation zum Abbruch bestimmt, 
wurde aber von einem OrtSangehörigen angekauft und erhalten; derselbe hat 
nun als Eigenthümer auch die Baupflicht, lieber Oons. oder Venediction nichts 
bekannt. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Patron der hl. Castulus. i u lt. 
po rt. Go t tesd ien s t :  nur jährlich 2 Aemter nach Angabe. —  Meßner ein 
Taglöhner, Cantor der Lehrer von Alxing.
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2) T a g la ch in g . ErbaunngSjahr unbekannt; war ebenfalls bei der Säeu- 
larisation zum Abbruch bestimmt, wurde aber durch Ankauf von einem Privaten 
gerettet. Roman.-goth. Nebergangöstyl. D ie  Banpflicht obliegt dem Eigen
thümer. Wahrscheinlich nur benedieirt. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. 
Patron der hl. Georgins. Oons. Und. 1 u lt. port. Am Patrocinium und 
außerdem noch zweimal im Jahre hl. Am t nach Angabe. —  Meßner ein Tag
löhner, Cantor der Lehrer von Alxing.

3) W ild e n h o lz e n . Erbaut im  15. Jah rh . S ty l gothisch. Baupflicht 
die Kirchenstiftung. Kuppelthnrm m it 2 Glocken. Patron der h l. Andreas. 
Oons. 22. J u ri. 1709. i a lt. yo rt. O rge l nicht vorhanden. Wöchentlich 
zweimal hl. Messe durch den in  Moosach residirenden Beneficiaten. —  Meßner 
der Fischer von Wildenholzen. - -  Ohne Vermögen.

k ll. M m lk irc h e : A lx in g .  Erbaunngsjahrunbekannt; erweitert 1858. Basilikenstyl. 
Sehr geräumig. Baupflicht die Decimatoren. Kuppelthurm m it 3 Glocken: 
u) die große, gegossen 1846 von A. Oberascher in  Reichenhall: „Lum tidns  
oom m nuitutw  IRisu srnu sud 1). Ourovüo 6 .  k a s s ie r . "  b) „Uurto lom rro 
IV önsin  —  H ut Niest —  Aosson —  IlnvAer iu  Ninoston —  411)0X1 I I . "  
D ie  nämliche Insch rift trägt auch die kleine Glocke. Oous. 1868. Patron 
der hl. Erzengel Michael. 1 u lt. ü x ., 2 u lt. port. 8«. Om. 11 Orgel 
m it 12 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t :  an je 2 Sonntagen, jeden 3. Sonntag 
in der Pfarrkirche in Bruck. Bittgänge wie bei der Pfarrkirche. Concurs am 
Feste des hl. Erzengels Michael. —  S t i f t u n g e n :  16 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, 1 Jahrtag ohne V ig il,  11 Jahrmessen und 8 Quatempermessen.

B ru d e rs c h a ft vom hl. Erzengel Michael. Oberhirtlicher Consens <ick. 
i l.  Januar 1720; angeblich aggrcgirt der Erzbruderschaft in  Baumkirchen und 
mit deren Ablässen begnadigt. Hauptfest das Fest des h l. Michael.

Meßner und Cantor ist der Lehrer des Ortes. — Vermögen der Kirche: 
a) ren t.: 12243 4 /. 58 . I . ,  b ) nichtrent.: 8085 4 /. 57 /H.

IV . p s a rrv e rh a ltk U t: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 2602 47. 66 PP, 
Lasten: 111 47. 28 Reinertrag: 2491 47. 38 /^ . Widdum: 18 stu 91 rr 
4 qm - -  55 Tagw. 50 Dezim. Aecker, 45 Iia 52 u 80 qm — 133 Tagw. 
62 Dezim. Wiesen und M oos, 23 ka 40 u 79 qm —  68 Tagw. 70 Dezim. 
Holz. Durchschnittsbonität: 6. —  P farrhaus: Erbauungsjahr unbekannt; Ge
räumigkeit ziemlich beschränkt; nicht sehr passend, oben trocken, zu ebener Erde 
etwas feucht. Oekonomicgebäude geräumig. Baupflicht bei beiden der Pfründe- 
besitzer. D ie  Matrikelbücher beginnen 1627 (lückenhaft). —  I n  Wildenholzen 
besteht ein Benesicium, welches m it dem Beneficinm in Altenburg u n irl ist. 
DaS weitere hierüber s. unten P fr. Moosach unter Altenburg.

V. Schnivrrhüttn isfl': 1 Schule in  A lxing m it 1 Lehrer, 70 Werktags- und 
3«) Feiertagsschülern. D as Schulzimmer in  Alxing wurde 1878 neu hergestellt.

M ission wurde gehalten 1844 durch 0 0 . Redemptoristen.
R ic iu r Rathen. B ru c k , OrncenTch, zum Unterschiede von Bruck au der Amper ge

wöhnlich m it der Nebenbestimmung „bei G ra fing" bezeichnet, findet sich in den 
Urkunden Ebersbcrgs um die M itte  des X I.  Jahrh , aufgeführt. B e i einem 
Tauschvertrage, der im  I .  1047 von dem Abte Egpert, dem nachmaligen Abte 
von Fulda, m it einem gewissen Leus abgeschlossen wurde, steht an der Spitze 
der Zeugen Otlrwr ck<; Orneou. (G f. Hundt, Cartular des S tiftes  Ebersberg, 
S . 30.) I m  ältesten Urbar des Herzogthums Bayern vom I .  1240 wird 
1'ruüüü als ein D o rf namhaft gemacht, woselbst ein Hof und eine M ühle zum

*) Von der hier über die Moscich führenden Brücke so genannt.
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herzoglichen Amte „Valkenberch" abgabenpflichtig war. (Ä on . Lo io . X X X V I .  
n. 52.) W ie schon erwähnt, ist Bruck in  der M atrike l vom I .  1315 bereits 
als P farrei vorgetragen; ein P farrer dieses Ortes kann aber erst zu Anfang des 
X V . Jahrh , nachgewiesen werden. B e i der Abtwahl im Kloster R ott im I .  1413 
erscheint unter den anwesenden Zeugen OloorAins Violnung-r Ulobnnns in Urnü. 
(Ä on . Dolo. I I .  66.)

D ie  P farre i Bruck war im X V I .  Jahrh . Lehen der Pieuzenauer zu W ilden
holzen, welche auch die sog. Possession verliehen. Unter den Lasten dieser P fa rr- 
pfründe erscheint im I .  1673: „ I te m  jährliche völlige landtsteuer aus; dem 
P farrhoff zu dem Freiherr!. Pienzenauischen HofmarkhSgericht Wildenholzen 
2 fl. 35 kr."

E in  Visitationöbericht vom I .  1720 schildert die hiesige Pfarrkirche fo l
gendermaßen: „D as  pfarrgottshaus zu Prugg ist in einem elenden stand: in 
demselben ist kein Pflaster: der ober dem tachstuell stehente hölzerne lhurm ist 
sambt diesem baufällig. D as regenwasser tringet durch beyde in die Kirchen 
herab: die freudhoffmaur ist theils eingefallen . . . D ie  ursach dieser noth ist 
alldie weilen der vor etlich iahr vorgehabte Kircheu-bau in das stockheu gerathen."

Z u r Zeit der Schmid'schen M atrike l (1740) war übrigens die Kirche -neu 
und schön wiedererbaut. D er Erbauer war Sigmund Freiherr von Pienzenau, 
Domcapitular zu Regensburg und Augsburg, als damaliger Inhaber der Hof 
mark Wildenholzen.

I m  I .  1817 berichtet P farrer Joh . Bapt. Rothenfnsser: Weit die einge- 
pfarrtcn Ortschaften sehr zerstreut liegen und die vom Pfarrorte I ,  Stunde 
entlegene F il ia l A lxing die meisten Gottesdienste und Verrichtungen hat . . . 
auch der Weg nach den F ilia len durchaus bergig und mühsam ist, daher ist in 
früheren Zeiten, wo cö noch Geistliche genug gab, allzeit ein Provisor gehalten 
worden, und im I .  1513 wurde sogar eine Eooperatnr errichtet, die aber bald 
wieder einging. (Erzb. O rd. Arch.)

D ie  P farre i Bruck war im I .  1524 noch freier Eoilation; zu Anfang des 
X V l l l .  Jah rh ., zur Zeit der Abfassung der Schmid'schen M atrikel, erscheint sie 
als MonatSpfarm .

Ueber Bruck handeln: D culinger's ält. M a tr. (PP 261. :»x 1. 655. Fr. P. 
Paulhuber, Gesch. v. Ebersberg, 1847. S . 600. A. Huber, Einführung 
deö Christenthums, I I I .  276. Äpian'S Topogr. v. Bayern 127.

A lx in g  findet sich früh schon in der Form rul .VlnkzaWign»- in wel
chem Orte ein gewisser Adalker m it seinem Sohne Jsanbert im I .  636 von 
der Domkirche zu Freising ein Lehen erhielt. (Ävielie»w«ck. licht,»'. !A'chi»>x<.n>x. 
l. 2. X. 595.)

I m  Urbar des BiSthnmS Freising ans dem X I  V. Jahrh erscheint ei» 
ol'lic iu in A lx in g . (IlvekonnIrU lvriru,» X. 251.) An aller gotzheiligen tag 
1411 verkauft Hans MängaS Burger zu ÜAünchcn m it seinen Geschwistern 
seinen Sedelhos zu Alxing Schwaber Gerichts m it sammt dem Zehent an Bcrch- 
told den S ch illing, Diener des HerzoaS Ernst von Ballern. sÄ,m. Uoio 
X X I. 66.) ' '

F ü r die einstige Eigenschaft Alxings als Baptisterium spricht eine pfarr- 
amtliche Notiz ans dem I .  1817: E in  Tausstein ist nur in A lx ing , wo auch 
die Tanfeinsetzuug geschieht; getauft aber w ird nur in der Pfarrkirche Bruck.

T a g la c h in g ,  s t'rtM lo ililiinzxrV^), w ird schon unter Bischof Ot to (76 1

P Bei de» Nachkomme» des .446. Försicmann, Namcnb. l. In. Dar ckthtiijingen »atnige- 
geniäsier i» vilring übergeht als i» Algasing (wie eck ebenfalls crtÜirt wird), bürge ttar sein. 

E*> Dri des ragaleihho. tgreudcmprnuq.t
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bis 610) m it einer Basilika erwähnt, welche der Elcrikcr W illihe ri und ein ge
wisser Hrodprecht dem BiSthum Freising zu eigen geben. (UvioixübcwiH 
Ichlsing. 1. 2. X . 177.)

D ie  Schmid'sche M atrike l nennt das hiesige Kirchlein: v iim  ( !)  ct in inosnö 
strnviurne.

Dasselbe ist aber ein sehr interessanter Ueberrest der spätroman. Architektur, 
worauf besonders die kleinen Nundbvgenfenster, dann die Zahnschnittoruamente 
in den Seitenmaueru deuten. D as Märchen, 1667» aufgesetzt, ruht auf einer 
massiven Mensa.

P u lle n h o fe n  kommt im X I.  Jahrh, m it seinem ersten bekannten Besitzer 
1'onuo «io Uovboultovon H (Zeuge 10-17) vor. (Hundt, Cartular des Klosters 
EberSberg, S . 30.) I n  der Snnderndorsfer'schen M atrikel w ird die hiesige 
Kirche l'leulomrr 8. (!u8tn!i in  U in loullvton genannt.

E in  Bericht vom I .  1721 besagt: „ I n  der lAImicapelleu Budenhofen Is t  
jedes iahr nach der ernde, Ivan man den Zehent bei denen Bauern in dem 
stadl m it denen vom leeim ului'ibns x x Frehherru v. Usn/munu ablhailet, 
eine Meß gelesen worden."

D as kleine Sacellum hat einen romau. Chor (Kreuzgewölbe m it wulstigen 
Rippen und rundem Schlußsteins. Ueber oem P orta l ist eine alldeutsche Figur 
des hl. Castulus.

W ild e n h o lz e n  w ird als ein Besitzthum des R itters W ilhelm  vouPientzenau 
aufgeführt zu Anfang des X IV . Jahrh . (Hundt, Stammbuch 11. 224.) Eine 
Schlvßcapelle daselbst ist 1443 nachweisbar, da in diesen: Jahre dem Herrn 
Heinrich von Pienzenau dessen 3 Bruder „ein Dieß gen Wildenholzen gestisft." 
I m  I .  143 r war Wildenholzen den Gebrüdern Heinrich und Ludwig als Erb- 
antheil zugefallen, „dann es zwo Kematen oder Häuser alda het, das ober vnd 
das vnder." U. o. 229. 232.

Georg von Pienzenau zu Wildenholzen verordnete durch Testament vom
I .  1349, daß diese Hofmark immer dem Aellesten seines Geschlechtes gehören 
und nach Aussterben des Manusstammes das Schloß in -ein S p ita l verwandelt 
werden solle. W enning, 4'ofro^r. Uav. 1. 207 (m it Abb.) M i t  Niklas von 
Pienzenau erlosch im I .  1800 die männliche Nachkommenschaft dieser Adels
fam ilie , fü r die Armen geschah jedoch längere Zeit nichts, bis ein förmlicher 
Proceß angestrengt und im I .  1816 ein Bergleich herbeigeführt wurde. D ie  
Errichtung eines S p ita ls  unterblieb, dagegen gründete man einen W ohllhätig- 
keitsfond^ch, aus dessen Zinsen Arme und Kranke Unterstützung erhalten.

H it le lk o fe n  ist unter Bischof Abraham von Freising (937— 994) in der 
Form : lU n iin e lm v u n ^ H  beurkundet. fGs. H unot, Urkunden des 10. und
I I .  Jahrh . X . 62.)

E in h a r t in g ,  U in Im rtinZ 'in -f-), kommt um das I .  1010 vor. (Hundt, 
Cartular d. K l. Ebersberg S . 25.)

*) Bei den Höfen des Pnbo. Förstemann, Ramrnb. I. 272.
**) Za einen: sulchen hatt« schon Afra von Pienzenau, des obengenannten Nittees Georg Ge

mahlin, dnrch eine milde Sluinng den Grnnd gelegt.
***) Bei den Höfen des Holto. F-örsteman», I. lv ii.
4-) Bei den Nachkommen des Einhart. Förstemann, I. l!1.
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2. Ebersberg.
Organisirte P farrei m it 2710 Seelen in 450 Häusern.

Edersberg, M il,, Pf.-K,, Pf.-S., Schule, 4

Altmannsbcrg, W,
1505 S. 255 H 

11 „ 2 s, 1
Kil.

Aßlkofen, D. . . . 13 „ 0 „ 1
Halbing, D. , . . 27 „ 6 „ 1

Hairlboch, LV,, Flk,, 4 10 „ 1 >,
Hintereggelburg, W. . 20 „ 3 „
Hörmansdorf, D. . . i>6 ,, 8 „ 2„
Kalteneck, W, . . . 12 „ 3 „ 2
Oangwied, W. . . . 1" „ 3 „ 5.
Reuth, W.................. 17 4 .. 3

Vorürreogelburq, D,,
Flk., 4 . . . . 50 „ 8 „

Westerndorf, W. . . 15 „ 3 „
Äiichfron, D,, Flk.,

Schule, 4 . . . 106 „ 20 „ 5
Forstseon, D. . . . 30 „ 6 „

6
„

Kirchseon, Station, D, 32 „
Osterseon, W. . . . 11 „ f)
Pötting, W. . . . 28 „ 4 ,, 1

Reitgesing, W. . . . . 10 S. 3 H. 3,, Kit,
O berndorf, W,, Flk,, 

Schule, 4 . . . - 28 „ 1 „ 1
Dicking, W................. , 20 „ 3 „ 3
Effelkam, W, . . . . 15 „ 2 ,, 4 „
Knmpfmühl, E. , , 
Mailling, . . .

. 3 „ 1 „ i

. 47 „ 8 „ 2
Motzcnberg, W. . . . 17 „ 3 „ 3
Ncnhausen, W. , . , - 20 „ 1 „ 3
Oberlanfing, D. . . . 10 „ 7 l
Pollmoos, D . , . , 
Rinning, D. . . .

, 10 „ 8 „ 5
. 70 „ 13 „ 2

Siegcrsdorf, D. , . . «12 „ 2 4
llnterlaufing, W, . , , 20 „ 2 „ 1,
Wciding, D. . . , . 11 ,, 6 3

Ciiglmening, D, Flk,, 4 - i>8 „ 0 „ 4
Bärmühl, E, . . . . 7 .. 1 4
Ruhensdorf, D. , , , 45 „ t 3,i

T ro rl, D., Flk,, 4 . , . l.» „ 15 « 4 „

Aumerkunyen: 1, Die Ortschaften bei Dentinger: Blab, Feichteri, Kaps, Priel, Riederhos. SeesuchS, 
Seehäusl, Seeweber, tOcsprait-Zieglcr, Wciseuiueisier, Wasserhäusl, Zicgetstadel und Schranke» 
schneider, welche nicht mehr aufgeführt werde», sind, soweit sie »och bestehen, den nächstge- 
legeuen größere» Ortschaften zugerechnet worden, dergleichen die zur Pfarrei gehörigen 
2 Forsthäuser im Ebersberger Part „Diana", N Kilometer, und „Hubertus", i> Kilometer
entfernt,

2) Im  Pfarrbezirke befinden sich einige Protestanten, nach Feldkirchen eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei 30 Kilometer.
4) Wege gut,
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Ebersberg und in die politischen 

Gemeinden Edersberg und Oberndorf.
6) Die Filiale Kirchseon wurde 1817 von Grafing nach Ebersberg nmgepfarrt.

!. M a rrs lh : E b e rs b e rg , cm der Straße vvn München nach Wasserburg gelegen. 
Nächste Eisenbahnstationen G rafing, 4 Kilometer, Kirchseon, 6 Kilometer ent
fernt. Post im  Orte.

Psarrlurche: Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1666. S ty l früher 
gothisch, später Renaissance. Sehr geräumig.*) Baupflicht der S taat. Kuppel
thurm m it 4 Glocken, gegossen von Laugenegger, L. Kraus und Oberascher. 
(Ions. rrnno 976 u. 1312. Patrocinium am Feste des hl. Sebastian. 10 u lt. 
l ix . 88. 8 , Om. außerhalb des Marktes m it Capelle. Orgel m it 24 Reg. 
P fa r rg o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Festtagen. Concurs am Patrocinium. 
Ewige Anbetung am 18. September. Sept.-Ablässe am Feste M a riä  H immel
fahrt, Schutzengelfest und am Feste der unbefleckten Empfängnis; M a riä . A us
hilfe ist zu leisten ain Feste des hl. Michael in  Alxing der P farrei Bruck. 
Außerordentliche Andachten: Rorate, Oelberge, Kreuzwege, Rosenkränze nach 
Herkommen; Maiandacht gestiftet. —  S t i f t u n g e n :  13 Jahrtage m it V ig il 
und Requiem, 11 Jahrtage ohne V ig il, 77 Jahrmessen.

Van den vielen Grabsteinen heben wir folgende hervor: „ llio  Io.it bvrr Ott von kienourv 
clor z-nr t'rom ritto r clor lux tocl nu ssncl nürntsg- , . cln cvnr ss vö aliristi Anepnrt 
i n o r a  fnr änrnneli in denn I x x i  fn r " Gegenüber der Grabstein seiner Gemahlin 
Katharinä, P 1374, Im  südlichen Seitenschiffe rückwärts der Grabstein des Abtes Sebastian, 
-j- 1504.
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B r u d e r s c h a f te n :  I )  B e i der Pfarrkirche Bruderschaft vom hl. S ebastian , 
oberhirtlich errichtet am 4. M ä rz  1 6 4 4 , Ablässe vom 5. M a i  1 6 44 . Hauptfest 
am 2. S o n n ta g  nach S t .  Ulrich. Je d e n  1. S o n n ta g  im M o n a t N achm ittags 
V esper, P red ig t, Procession und Gedenken; jeden Q uatem perfreitag  S eelenam t, 
am M o n tag  nach dem T itularfeste  S eelen am t und Libera. —  O hn e  Verm ögen.

21 A n der Gottesackercapelle B ruderschaft vom hl. Jo se p h ; landesherrlich 
genehmigt am 12. M a i  1 8 33 , oberhirtlich errichtet am  2 . A pril 1834 . Ablässe 
vom 3 . F ebruar 1 8 3 4 , näm lich: a )  die gewöhnlichen Bruderschaftsablässe, 
Ich vollkommener Ablaß am Schutzfeste des hl. Jo sep h  und an den 4  Q uatem per- 
sonntagcu, e )  tägliches A ltarprivilegium  in  p a rp ö tu u m . Hauptfest am  Feste 
des hl. Jo se p h ; Convent am Allerseelensonntag. —  O h n e  Verm ögen.

D en  M eßnerdienst versieht ein eigens angestellter M eßner, den Cantordienst 
ein angestellter Chorregent. —  Verm ögen der Kirche: a )  re n t.:  2 3 1 7 2 1 7 . 7 aA., 
>> nichtrent.: 1 8 0 3 7  dl/. Vck tust,-m an, zahlt der S ta a t  jährlich 1 2 0 0  17.

II. A e d rn k irch rn : 1) S e b a s t i a n i c a p e l l e ,  über der S acriste i der Pfarrkirche im 
I .  U170 erbaut. Renaissancesthl. Daselbst w ird  das C ran ium  des hl. S e 
bastian aufbew ahrt. 1 a lt.

2 )  G o t te s a c k e r c a p e l l e .  E rb au u n g sjah r unbekannt. 1 a lt. O esters 
nach Angabe h l. Messen.

U i. M im k irc h e i l :  1 ) H a s e lb a c h , hochgelegen. 1 4 0 8  durch Christoph G ietle r und 
dessen H a u s frau  E lsbeth  erbau t, nach dem 3 0 jäh rig en  Krieg restaurirt. S ty l  
gothisch. G eräum igkeit zureichend. B aupflich t die Kirchengemeinde und der 
Kirchenfond. K uppelthurm  m it 2 Glocke». O vns. ckust. P a troc in ium  am Feste 
der h l. B iargare tha . 1 a lt. lix . Om. ohne Capelle. G o t t e s d i e n s t  am P a tro -
cinium . —  1 hl. Messe gestiftet. -..  D en  M eßnerdienst versieht ein eigener
M eßner. —  V erm ögen der Kirche: ->) reu t.: 838  17. 72  ns?,., stl nichtrent.: 
1 E >  1 /. 72  4 .

2 ) B o r d e r e g g e lb u r g ,  in  der N ähe des Eggelburgersee's auf einem Hügel 
gelegen. E rb au u n g sjah r unbekannt, restaurirt zu Ende des X V . J a h r h .  S ty l  
gothisch. G eräum igkeit beschränkt. B aupflicht die Kirche und Kirchengemeinde. 
K uppelthurm  m it 2 Glocken. Oon.m clnb. P a tro n  der h l. Erzengel M ichael. 
2 u lt. tix . Om. ohne Capelle. S t a t t  einer O rg e l ein H arm onium . G o t t e s 
d ie n s t  am P a troc in ium . —  S t i f t u n g e n :  1 Requiem ohne V ig i l , 4  J a h r 
messen. —  D en  M cßnerdienst versieht ein eigener M eß n er, den Cantordienst 
bei deichen und Hochzeiten der C horregent von EberSberg. — Verm öge» der 
Kirche: u ) ren t.: 5 7 8 7  17-, k) nichtrent.: 1 3 3 2  1 /.

3 ) K irc h se o n , nahe an der S tra ß e  von der S ta t io n  Kirchseon nach Eversberg 
gelegen. Ursprünglich erbaut um  das I .  1 0 0 0  von der G rä fin  R ichardis. R estaurirt 
nach dem 30 jäh rigcn  Kriege, «sty l gothisch. G eräumigkeit zureichend. B au - 
pflicht die Kirche und .Kirchengemeinde. K uppelthurm  m it 2 Glocken. Oonm 
stuli. P a tro n  der hl. C vlum banus. 3 u li. lix . W ährend des S o m m e rs  8m 
eingesetzt. O m . ohne Capelle. O rg e l m it 6 Reg. G o t t e s d i e n s t  jeden 3 . S o n n ta g  
und am P a troc in ium . —  S t i f t u n g e n :  2  J a h r la g e  ohne V ig il, 3 Jahrm esscn .

- D en  M eßnerdienst versieht ein eigener N ießner, den Cantordienst bei Reichen 
und Hochzeiten der Chorregent von Ebersberg. —  V erm ögen der Kirche: u )  reu t.: 
22NO 4/1, Il) nichtrent.: 4 0 0 0  1 / .

41 O b e r n d o r f ,  an der S tra ß e  von Ebersberg nach W asserburg gelegen. 
E rbauungszeit unbekannt S ty l  Renaissance. G eräum igkeit nicht zureichend 
Baupslichl die Kirche und Kirchengemeinde. K uppclthurm  m it 2 Glocken. Oonm 
(inst. P a troc in ium  am Feste des hl. G eorg ins. 3 u lt. lix. 8m  Om. I! 
O rgel m it 8 Reg. G o t t e s d i e n s t  an allen S o u n  und Festagen m it A usnahm e
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von 5 Aushilfen in der Pfarrkirche. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il 
und Requiem, 2 Jahrtage ohne V ig il,  3 Jahrmessen. -—  Meßner und Cantor 
der Lehrer von Oberndorf. — Vermögen der Kirche: r>) rent.: 13630 4 /. 38 ns)., 
>)) nichtrent.: 3313 4 /. 16 /H.

5) E n g lm e n in g , Hoch, abgelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt. 
S ty l Renaissance. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche und Ge
meinde. Kuppelthurm m it 2 Glocken. 0nu8. llub. Patron der hl. Johannes 
der Täufer. 3 ult, lix . O'w. G o tte s d ie n s t am Patrocinium , am Feste des 
hl. Johannes Ev. und am Magdalenenfeste. —  Gestiftet 1 Jahrmesse. —  Den 
Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, den Cantordienst der Lehrer von 
Oberndorf. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 2603 4 /. 95 ^ . ,  b ) nichtrent.: 
3336 4 /. 33 4 .

6) T r a x l ,  abseits auf einer kleinen Anhöhe gelegen. Erbaut 1492 von 
M a rtin  DrächslerD) S ty l gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die 
Kirche und Kirchengemeinde. Spitzthurm m it 2 Glocken, (ton?, llub . Patron: 
D ie hl. Anna. 2 u lt. lix . Om. ohne Eapelle. G o tte sd ie n s t am Patrociuium 
der hl. Anna, am Feste der unbefleckten Empfängnis; M a riä  und am Feste des 
hl. Joseph. — S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag ohne V ig il,  2 Jahrmesseu. —  Den 
Meßnerdienst versehen die Ortsangehörigen abwechselnd, den Cantordienst der 
Lehrer von Oberndorf. —  Vermögen der Kirche: u) reut.: 1680 0/. 1 />)>., 
b) nichtrent.: 1849 4 /. 3

IV . V fa rrve rlM tirissc : Präs. Se. M . der König. Aassion: Einnahmen: 4213 4 /. 
5 uF., Lasten: 1942 4 /. 94 /F ., Reinertrag: 2270 4 /. 11 .H. — Pfarrhaus 
sehr beschränkt, unpassend, feucht. Baupflicht das Staatsärar. Hilfspricster: 
2 Cooperatoren und 1 Coadjutor, welche im eigenen Cooperatorenhaus wohnen. 
D ie  Matrikelbücher beginnen 1686.

V. Zchnlverhlstjiiisso: 1) Schule in Ebersberg m it 3 Lehrern, 247 Werktags- und 
47 Feiertagsschülern: 2) Schule in  Oberndorf m it 2 Lehrern, 105 Werklags- 
und 49 Feiertagsschülern; 3 i Schule in  Kirchseon m it 1 Lehrer, 67 Werktags- 
uud 13 Feiertagsschülern. Schulhaus in Kirchseon 1877 erbaut.

Kleine Nöthen. E b e rsb e rg , wahrscheinlich das L « A o ö o ,„ 'o v^ ) des Claudius Pto- 
loinäus, allenthalben umgeben von Spuren vorchristlicher C ultur, soll nach dem 
Verfalle des dort ragenden Römereastells von dem Grafen S ighart von Sempt um 
das I .  877 wieder erbaut worden sein. Dompore Onrolom uuni ouosrrei^ (876 
bis 879) . . . IiKuis opp illun i cuuwtrniNir, quoll l- lk ve o sp e rL li^ ')  v<»entn>r 
(P ort/., mouum. ( le riü . seript. X X . 10.) Um das I .  934 erbaute Gras 
Eberhard, von Priester H uufrid  belehrt, an Stelle eines Saudsteiubildcs und 
einer Linde, welche damals noch von dem Volke fast göttlich verehrt wurden, ein 
Gotteshaus in Kreuzesform von 8<V Länge und 5! st Breite, den: alsbald auch 
ein Kloster nach der Regel des hl. Augustin angefügt wurde. H unfrid  wurde 
Propst des neuen S tiftes (9 3 4 -  63). 0 . e. p. l l .  I m  I .  970 erfolgte 
die Einweihung der Klosterkirche durch Erzbischof Friedrich von Salzburg in

4  '«rabslein desselben i» der Kirche: ,Aiio domi Iü?I am abent mathaei starb der Erbar man 
»lartein Träässcl stisrer diser Kyrch drin gg. q. A »o b. I;> . .  starb bar . .  ra inariein 
chreasscls hausfrmv n in ............

'4  Der Ebersbcrger gorst hics; nach PH. Apia» und Meichelbcck ehedem «ilvn ('irriioili»»-.»»!», so 
das; ürl! der ch'iiclschlns! von selbst ergibt. '7 ieies ttarroUnnnm in Bindelicie» wnrdc biShn 
irrig ant obres bezogen; dir Bedeutung des Morres ist niibetaunt.

4 b-erg des ,-pnr«» oder tuiers. (s,t,oinotn>r>^ bei Meickclb. I. 2. dl. NUN ist „ich! unser 7 rl, 
sondern Manier» in 7 eiierreich t
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üou. 8 . 86 lm 8tiun j, dessen Cranium Papst Stephan V I I I .  hieher geschenkt 
hatte. Nach dein Tode des vierten Propstes Günthern (ch 1013) ging das 
Kloster EberSberg auf Veranlassung des Grafen U lrich, der Kirche und S t i f t  
neu herstellte, in  eine Beuedictinerabtei über. D er erste Abt Rcginbold wurde 
nach fünfjährigem Wirken Abt von Lorsch und sah sich bald darauf zum Bischöfe 
von Speyer erhoben, als welcher er im I .  1037 starb. (Hundt, Cartnlar des 
Klosters Ebersberg, S . 10.) Sein Nachfolger A ltmann verlor durch einen 
S turz vom Sö lle r des Schlosses Persenbeug in der Ostmark im  I .  1015 das 
Leben. M i t  Abt W illiram  aus Fulda (1048— 85), dem berühmten althoch
deutschen A u to r, begann fü r EberSberg eine Zeit hoher Blüthe. Bon ihm 
rü h rt, nach G f. Hundt's Ansicht, sowohl das werthvolle ältere Chrouikon als 
auch der Oockex truckitionnm et ooueumlüvrum des S tiftes  her. E r unter
hielt eine treffliche Schrciberschule, so daß Heinrich, der Bischof von T rien t, ihm 
fü r einige Ehor- und Meßbücher mehrere Weinberge in  S ü d tiro l in  Tausch gab. 
(0 e le liu 8 , rer. bme. 8ori>>l. I I .  47.) Von Welcher Demuth Abt W illiram  
erfüllt war, geht aus der Grabschrift hervor, die er sich bei Lebzeiten verfaßte?) 
Ueberhaupt sehen w ir  in jener Z e it, zumal unter den Sprossen der Grafen- 
fanulie, hervorragende Frömmigkeit hier zu EberSberg leuchten. Ulrich G raf 
von Ebersberg, der Neffe des obengenannten Eberhard, Richardis seine Ge
mahlin und Hademund seine Schwester, werden als Selige verehrt und sind 
in  Nader's U nvurin Lnuetn (11. 164, 172, 190) nach ihren Lebensumständen 
geschildert.

Am 4. A p ril 1170 bestätigte Papst Alexander I I I .  vom Lateran aus dem 
Abte Jsengrim von Ebersberg und seinen Brüdern alle damaligen Besitzungen 
des Klosters, namentlich diejenigen, welche Gotteshäuser betrafen nnd ein P rä 
sentationsrecht miteinbegriffen. An erster Stelle führt die Urkunde auf: „1'n- 
rooüinm Oborenniorts, in <i»n ipmnn N onnstoriu in  lnm in tum  68t, oniu lo tn  

(Copie im erzb. O rd. Arch.)
I m  selben Jahrhunderte, nur etwas früher, ging die Schirmvogtei des 

Klosters Ebersberg, welche anfänglich von den einheimischen Grafen, späterhin 
von einem Grafen W altheri von Hofkirchen gehandhabt wurde, an die Grafen 
von Scheyern-Wittelsbach über. (G f. Hundt, Cartular, S . 19.)

A u f den unglücklichen Abt Conrad l. ,  der von einem einstürzenden Thurme 
erschlagen wurde (1184) folgte Burkhard (res. 1201) dadurch bemerkenswert!), 
daß er das Klostergebäude von der Südseite der Kirche auf deren Nordscite ver-

U ksrtL , Llou. (lernn. scrnpt. X X . p. 16. Sie lautet mit Himveglassnng der letzten i Zeilen, 
die späterer Zusatz sind:

Unläensi momnRus IV ilram  de tont« vovLtus 
8 ie  liest imlignum pnstor ernnr positu.?.
Xominm oKeium oornnzrit lie tio  nrnrnrm;
Om sitz! nsirgrs mnlcm, oni vcclet ecne bonus?
Verns poooalor Urlsnsgire Inini simrrlutor 
X il LAO preterü, gnieguic! ernt v it ii .

» Oorrexr libros, nsAlexi moridu3 illos,
.Irrst! sngrplicii vouseiu» ipso nrivlri;
8eck gni:r Ueligcci, tn:r (Irris te , ll-rxvlirr orrpnvi,
De tnrnen Ixre, solnnr riet iniolri zrro>>ir>irrnr.

Ueber W illiram vgl. die Biographien von Or. Heinrich Reichern 11877) nnd Scherer 
Wiener S . B. H U I. 197.

**> Die übrigen dem Stifte bestätigten Kirchen waren: St. Valentin zu Edersberg (Vicariats- 
kirche), Hasclliach, Eckelbnrg, Pesscnhnnsen mit den Filialen Ober- nnd Niederhornbach, nnd 
Haselbach, S l. MaximnS, Rainershansen, Psasjendorf (die letzter» 7 Kirchen der Diözese 
Rcgcnsburg), Tandorf, Grafing, Schwitlach, Dnrching (Ober-), Nenkirchen, Mosach, Langen
thal, Immendorf, Sempt, Ottcrsberg, M ailing nnd Aheim.
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legte. Bo» de» folgende» Aebie» that sich hauptsächlich O tto  SiegerSdorfer 
hervor (1299— 1343), iusofer» unter ihni das ganze S t i f t ,  welches am 4. M a i 
1305 m it Kirche, Capelle» und Nebengebäuden abgebrannt w ar, schöner und 
großer wieder aufgebaut wurde. (Paulhuber, Gesch. v. CberSberg, S . 302. 370.)

'Nachdein unter Abt S im on Castner (ch 1442) die von Melk ausgehende 
Klosterreformation im S tifte  Ebersberg Widerstand gefunden hatte, gelangte 
dieselbe unter seinem zweiten Nachfolger Cckhart (1446— 1472) zu vollkommener 
Durchführung; ein alter Abtcatalog sagt von ihm : lu v o y it ro lu rinu tione in  
kllollicvnsen, oull, i/onvontn v t uliis obsDrvanvüs ot ecromvnluliüas ovelv- 
8i«8tivis; qunsi :r uc>v<> oonstrnx il mnnu^tcu-inm Erster eorj»»» I<1velo8io. 
(UorG, Non. Oorin. 8ori;!t. X X . y. 16.) Namentlich erbaute dieser Abt den 
Kreuzgang des Klosters sammt dem Capitelsaale; dann die M arien- und S t.  M a u 
ritiuscapelle. Auch ein Schulvorstand, Lolnu-clns L llm lm n i, svolnslivn« in 
i'lbsrsporo, ist uns im I .  1165 bezeugt. (Oocl. Int. 5838 d. D i. S t.  B ib l.)

Eine noch reichere Wirksamkeit entfaltete der ihm folgende Abt Sebastian 
Häfele (1472 —1500), der Sohn eines Töpfers zu BilSbiburg. C r nahm an 
Kirche und Kloster trächtige Umbauten vor, stellte einen großen Oeconomiehof 
her, bereicherte die Bibliothek, für die er über der Sacristei ein eigenes Stock
werk aufführte, sendete talentvolle Cleriker an die Hochschulen zu Ingolstadt und 
Wien und förderte die Knust durch großartige Werke, wie ja das unvergleichliche 
Grabmal der Grafen von CberSberg von ihm gestiftet und ein herrlich illu - 
m inirter Pergameutcodex m it Abbildungen aus der Schatzkammer zu CberSberg*) 
auf ihn zurückzuführen ist. (Paulhuber a. a. O . S . 397. 417.)

Nicht lange nach dem Tode deö Aktes Sebastian trat der Verfall des 
früher so blühenden Klosters ein. ES folgten nach ihm in einem Zeiträume 
von 90 Jahren neun Aeble, deren keiner während seiner Amtsführung irgend 
etwas von Bedeutung vollbrachte. Nach dem letzten fast immer kränklichen Abt 
Johann I I .  (1585— 1590) standen dem Kloster rasch nach einander drei Adm ini
stratoren vor: Johann W einhart, Bernhard H ilz und CyriacuS Empel, ohne 
jedoch der eingerissene» Unordnung steuern zu können. D a  hob Papst Clemens V l l i .  
durch Bulle  vom 19. M a i 1595 daS Beuedictinerkloster CberSberg, da nur mehr fünf 
Mönche übrig seien, die ein den Ordensregeln nicht angemessenes Leben führten, 
gänzlich auf uud wies ihre StiftSgebäude und Einkünfte auf Wunsch Herzog 
W ilhelms V . den Vätern des JesnitencollegiumS zu München an. (Ilnnc lü levvoü l, 
Ä letroy. Knlisl). I I .  !97 .) Von den letzten Venedictiuern gingen einzelne nach 
Weltenburg und M allersdorf, Andechs und Tegernsee. CberSberg wurde eine 
sogenannte Residenz der Jesuiten und stand unter einem Superior, in  welcher 
Eigenschaft in, I .  1598 I '.  Egols A lther erscheint. 'Nächster Zweck des Hauses 
w a r, einen M ittelpunkt fü r Abhaltung von Missionen zu bilden. Auch diente 
es den Scholastikern zur Bestehung des dritten ProbationöjahreS und war ein 
Erholungsort fü r kränkliche Patres der Gesellschaft Jesu. (V g l. d. Vers. „ J a -  
cobuö Balde" 1868, S .  101.) Aus dieser Periode Ebersbergs ist erwähnens- 
werth der hclveumülhige Tod deö Laienbruders Blasius Schelling, der beim 
Einfalle der Schweden in CberSberg im  M a i 1632 lieber grausam sich ermorden 
ließ, als daß er die Kirchenschätze ansgeliefert hätte. (Lipowsky, Gesch. der 
Jesuiten in Bayern, II . 206.)

Durch den Eifer der Jesuiten kam besonders die Verehrung des hl. Se
bastian, des großen Patrones wider die Pest, in  Aufnahme. Unzählige W a ll
fahrer fanden sich hier ein. I m  I .  1670 erbaute Bischof Albert Sigismund

D Jetzt in: Archive des hjslor. Vereins von Oberbayern.



236 X X V II I .  Decanat oder Rurnl-Enpitel Steinhöring.

von Freising, Herzog von Bayern2), die Capelle des hl. Sebastian nach selbst- 
entworfenem Plane fast ganz von neuem und stattete sie m it M a rm o r, m it 
Stuckverzierungen und silbernen Statuen auf's reichste aus. (ä.ck. IV ü ll, v iv u s  
Kebustikmus, 1683, p. 261— 63.)

I m  September 1761 hielten die Jesuiten ihre letzte Mission zu Ebersberg 
unter großem Zu lau f deö Volkes; namentlich nahmen die Pfarrgemeinden G ra 
fing, Steinhöring und Bruck an der Feier gemeinsam Antheil. Durch das Breve 
Domimm ns keclL lnp lor vom 21. J u l i  1773 wurde die Gesellschaft Jesu und 
damit auch die Residenz der Jesuiten zu Ebersberg aufgehoben.

D ie  1666 erneuerten Klostergebäude m it einem Theile der Kirche sanken 
am 20. M a i 1781 in  Asche; noch im  selben Jahre nahm der Malteser-Orden 
durch den Commissär Frecherm von Flachslanden von den ausgebrannten Mauern 
Besitz. Churfürst M ax Joseph IV . zog jedoch 1799 die Güter deö Johanniter
oder Malteserordens in  Bayern wieder ein.

Was die früheren Pfarrverhältnisse EbersbergS betrifft, so befand sich am 
O rte  ein V icariat, welches früher dem Abte der Benedictiner, später dein Rector 
der Jesuiten in  München unterstellt war. S o  erscheint 1524 ,,I)e»iiinim Ilin p o - 
J 'ln s  Ilöm or, u lius UAi'stAiior, Urovmor m l nntum  A m nvillilis  in m onim ionn 
IMcn'sperA'."

B is  zum I .  1817 walteten zu Eberöberg Pfarrvicare, die sehr häufig 
wechselten; erst im  genannten Jahre wurde die hiesige P farre i organisirt und 
M arcellin  Schöffmann zum ersten wirklichen Pfarrer ernannt.

Von alten Kunstwerken ist in der Pfarkirche vorhanden das schon erwähnte 
Grabmal der Grafen von Ebersberg aus rothem M arm or, eines der herrlichsten 
Werke dieser A rt, gefertigt von Meister W olfg. Ileeb im  I .  1492. Es ist ein 
sog. Hvchgrab und zeigt auf seiner Oberfläche den Grafen Ulrich und seine Ge
mahlin Richardis, wie sie der Gottesmutter die Kirche widmen, während unter 
ihnen Abt Sebastian knietW ) (W b. bei Paulhuber, S . 419 u. 421.)

Noch aus dem früheren M itte la lte r stammt eine kleine Statue deö hl. S e
bastian, die aus dem Schutte des Brandes vom I .  1305 gerettet worden sein 
soll. Dieselbe ist rauchgeschwärzt und theilweise verkohlt. Eine hervorragende 
Reliquie besitzt die Pfarrkirche Ebersberg in  dem Cranium des hl. M ärtyre rs  Se
bastian. Es ist in  S ilbe r gefaßt und fü r gewöhnlich einem silbernen Brustbilde des 
Heiligen an der entsprechenden Stelle eingefügt. Am Feste deö hl. Sebastian 
w ird aus dieser Hirnschale dem Volke Wein zu trinken gereicht. D ie  Aechlhcit 
der Reliquie ist bestätigt durch die Bollandisten, durch römische Gelehrte, wie 
Hermann Bauinck (Wegzeiger der S tad t Rom , 1639, S . 7 7 ), selbst durch 
2 Päpste, PiuS I I .  und Clemens V I I I .  (W ill ! ,  l. 6. y. 51.)

D er M a r k t  E b c rsb e rg  theilt seine Geschichte m it dem Kloster gleichen 
Namens. D ie  Anfänge desselben sind Wohl auf G ra f Ralold zurückzuführen, 
von dem daS Chroniken bemerkt: 6m ;Iri mlimrimim, nmjckmvü (circa 9 0 6 f. 
B a ld  schleuderten die Ungarn, zu Roß anstürmend, gegen die Mauern Ebers-

0 Sein fcingcmnltes M iniatnrporträt befindet sich inner den Kostbarkeiten der tZaprlle.
"O Ans den doppelt sich schlingenden Spruchbändern lieSt man:

Uor qnon InnUntilS loeim aal nie- atgna aranlna 
In i,' in ui'uljchuru aj.nr. anrnn, ^inl-Iirn ichmrn.

1 er edlnwlgcborn gross Ulrich siissicr dis: gotchang lUieroperg, einsnrer den Orden santl 
»enediit mit seinem geinnbl srmoen Richard lig l da pegrnben den got gnädig sei amen. 
gras Sigban bin anycbcr des geschloS Obere-perg. gras Ratold volprncht den pan an dem 
gegeliloo. gras «Zberhark der >Og giiler der, .glasier >-berZperg. gras Udalpcro der volprachl, 
ivas die anocrn nil getan, gras Malpero sl in Hanasrniv genäiii ein bersagin von schwaben. 
gras i'I,k,h„rt sein hanasraw genant ein herrogin van sarn.
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borgs ihre P fo ile , konnten aber nichts erreichen. Nach der Schlacht aus dem 
N'chfeld (M i) )  führte G ra f Eberhard die Ungarnhäuptlinge S n r und Loli als 
Beute in seine Beste ein. (O o rlr , N on. tzvrni. X X . 10. 12.) Schon inn 
das I .  1037) werden zwei Straßen erwähnt, die den O r t oder dessen nächste 
Umgebung berührten; die Straße nach Eckelburg (üok'IIiirp'.i!'Zarnvvo) und eine 
Walzstraße (inrOvoe), die sicher schon von Römerzeiten sich herschrieb?) (Hundt, 
Cartular d. K l. Ebersberg, S . 27.) Um das I .  1045 starb m it G ra f Adalbero 
das alte Dyuastengeschlecht aus; die Grafschaft, Vogtei und der meiste Güter- 
besitz fiel an die Grafen von Scheyern-Wittelsbach. (Riezler I. 852.) D ie 
bayerischen Herzoge besaßen aus der Zeit des M itte la lte rs  in Ebersberg selbst 
ein Jagdschloß, wohin sie häufig des Waidwerks wegen kamen; in neuerer Zeit 
wurde das Gebäude, an Gewölben und Portalen noch mehrfach altdeutsch ge
halten, in  ein Gasthaus verwandelt. (Paulhuber, 413. 580.) Ebendaselbst 
befand sich noch um das I .  1595 ein adeliger S itz , der damals „Georgen 
Pern" zugehörig war. (Handschr. Landtafel im Bes. d. Vers.) Andere 
Adelsfamilien, wie die Ottenhofer, wohnten schon im X V . Jahrh, in 
diesem Flecken.

I m  dreißigjährigen Kriege wurde der M arkt Ebersberg (damals nur sog. 
Hofmark) zweimal, 1632 und 1648, von den Schweden geplündert und ver
wüstet, doch nie in  Brand gesteckt; im I .  1634 lagerten sich Schaarcn auf
rührerischer Bauern drohend vor dem Flecken und zündeten ihn an, wurden 
aber vom Generalwachtmeister von Kronburg niedergemacht. (Paulhuber 682 ff. )

Z u r Zeit der Säcularisation traf die alte Pfarrkirche zu S t.  Valentin 
das Schicksal der Zerstörung; das S t.  Sebastiansgotteshans wurde im  I .  1807 
Pfarrkirche. D ie  P farre i gewann durch Zutheilung des VicariateS Oberndorf 
und der F ilia le  Kirchseon (früher zu Grafing gehörig) größeren Umfang.

Ueber EberSberg vgl. Dcutingers ält. M a tr. M .  50. 258. 384. 652. 
Ovle lirm , rar. stoio. mmiyt. I I .  1— 48. (Theilweiser Neudruck m it Verbesse
rungen in G f. Hundtö Cartular des K l. EberSberg 1879.) PaulhuberS Ge
schichte von Ebersberg, 1847; m it Reihenfolge der Klostervorstände, Superioren, 
Pfarrvicare rc. Lv IIauä i Xot. Luvet. .Innnnr I I .  257— 264 (wo u. a. über 
Ebersberg und das Cranium des hl. Sebastian daselbst gehandelt w ird ). N e io lw l- 
>,oek, üi»t. 10-imnA. 1. 1. 230. 244. 1. 2. X . 1342. I I .  1. 37. 311. 352. 
Ilnnä-O lervolcl, Netrnz). Lniw lm rg '. I I .  1 9 0 — 199. VVeuing-, VoyoA'r. Um 
vnrikuz I. 1 9 9 —201 mit Abb. E rtl 's  churbayr. A tlas I I .  168— 170. m it Abb. 
( in  Zimmermanns geistl. Kalender von 1754 abgeschrieben.) S tum pf, Bayern, 
110 m it Abb. Wattenbach, Geschichtsqu. des M itte la lt. 1877. 1. 256. I I .  60. 
389. I'o rt/., Non. Oeinu. «oript. X X . 9 — 16 (m it einem duta lo -;. nlUmr. 
lAwrtywrtz'oiw). Riezler, Gesch. Bayerns I .  376. 490— 492. Hund, Stammen- 
bnch, l.  138- 142. S ighart, bild. Künste in  Bayern. 499. 647.

Handschr. Quellen in PaulhuberS Werk S . I X  —  X I I .  D ie  demselben 
beigcgebene Karte zeigt viele alte Schanzen und Grabhügel der Gegend.

Haselbach kommt um das I .  1025 m it seinem ersten bekannten Besitzer 
F ilu lln d  >Iv. Ilukm ljm !? '*) im Traditionscodex des Klosters Ebersberg vor. (G f. 
H undt, Cartular S . 25.) Um die nämliche Zeit (1029) schenkte Adalbero, 
des Grafen Ulrich Sohn, das ganze D örfle in  Haselbach dem Venedietiuerstifte,

", Auf der dankcnsivcrthm Karte von EberSberg >„lb Umgegend, die dem Pauthnber'jchen Bliche 
beigegeben ist, sind 2 Römerftraßen eingezeichnet: eine über Holzen, Grafing und Eeklburg 
nach Anzing, die aridere über Ebrach und Mciletsiircheii nach dem gleichen Zielpunkte.

-ch Nach mit Hnselsiandkn.
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verlangte jedoch dafür ein feierliches Anniversarium fü r seine verstorbenen Ange
hörigen. (Paulhuber a. a. O . S . 551.)

D ie  Filialkirche Haselbach, wie schon erwähnt, durch Christoph V ielter 
und dessen Hausfrau ElSbeth 1498 neu erbaut, gehörte noch bis zu Anfang 
unseres Jahrhunderts zum Pfarrvicariate Oberndorf.

D ie  gothische Kirche m it zierlichem Netzgewölbe besitzt noch altdeutsche 
Statuen zu einem neuen A lta r vereinigt und zwei Fenster m it alten G las
gemälden.

E g g e lb u rg  erscheint im  iX . Jahrh ., indem ein gewisser W isunt im  I .  810 
sein Erbe uck X lrü ilu n p n ro ^) m it vielen Eigenleuten zum Dome in  Freising 
schenkt, (ö ls iv lis lbse l;, ü ist. lA Is in ^ . I. 2. X. 341.)

Unter Abt W illiram  von Ebersberg (1048 — 1085) schenkte der Dienst- 
mann Rorichi tauschweise das Pfarrgotteshaus im Flecken Eckilinpurc (par- 
roeüiuuuin kiaDIieum in  oppicko X o lriliupu ro ) zum Kloster Ebersbcrg. (G f. 
H undt, C artu la r, S . 46 .) Um das I .  1040 w ird dieselbe Kirche lmmliLn 
8. U iv lin e lis  genannt. Idicl. p. 44. W ir  vermuthen hier eines der ältesten 
Baptisterien der Gegend.

Beachtenswert!) sind die interessanten Consolen und Schlußsteine des gothi
schen Kirchleins. Aus den noch vorhandenen altd. Statuen (S t .  Michael, 
S t .  Benno, S t .  Anna und Gottesmutter) ließe sich unschwer ein hübscher 
Altaraufsatz zusammen stellen.

K irchscon , uci 86vv6,'^) das der Priester Hatto als Lehen besaß, schenkt 
der Diakon J rm in h a rt m it mehreren Gehöften und Leibeignen am 10. A p ril 
848 zum Dome in  Freising. (ÄtzieliLibLLÜ, bist. Xriniugv I. 2. X . 654.) 
D ie  Kirche soll um das I .  1000 von der G räfin Richardis von Ebersberg 
erbaut sein.

Ueber diese F ilia le , welche bis zu Anfang unseres Jahrhunderts zu Grafing 
gehörte, bemerkt die Schmid'sche M atrike l um das I .  1740: D iv in u  Ine. liu u t 
orckiinn'iö per Uatres soo. ckesu resicksntiae Xboi'Lpöi'K'ermis Dom inien 
te rtin  inenms.

O b e rn d o r f ,  Operenckork) das Dörfchen und die Kirche m it Zehent und 
Kirchenvermögen gab Bischof Egilbert von Freising tauschweise dem Grasen 
Adalbero von Sempt und Ebersberg im I .  1034 zu eigen, der dieß Alles dem 
von ihm neuerbauten Kloster seines Edelsitzes schenkte. (U m v iw lb e e k , Iiw t. 
UrminL'. 1. 1. p. 230. B g l. Hundt, Cartular. S . 43.)

D ie  ursprüngliche P farre i Oberndorf reichte noch um das I .  1040 west
lich bis zum Markte Ebcrsberg (clemnit in  XbnrZpkrrgnnm m ilm rbuno); an 
selbe grenzte hier das Gebiet der S t.  Michaelskirche zu Eggelburg, zu welchem 
in frühester Zeit Ebersberg gehört haben muß. (C artu lar S . 44 .) Später 
wurden beide Seelsorgcsprengel vereinigt unter dem Pfarrsitze Oberndorf.

I m  I .  1518 erscheint Michael Kadl als Provisor dieser Klosterpfarrei. 
(Append. z. Sunderndorff'schen M a tr .)  D er Wohl dem X I I I .  Jahrh , ange
hörende Thurm  zeigt gothisirendes Bogenfrics und gekuppelte Fenster,

0  B u rg  der o.lcbitn. Von grendensprnng wurde dieser O rtsnam e übersehen. Anch P a n i-  
hnber erwähnt dessen frühestes Lo rlom m en nicht.

D ie alte Burgstelle ist circa l!>» Schritte von der Kirche entfernt; cs wurden dort schon 
viele große Bausteine nnsgcgrabcn. Anch nächst dem K irchlein Shmren eines sich an
schließenden Baues.
B e i dem See.
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E n g lm e n in g  finden w ir  um das I .  1000 in der Form L o K lIIm Im in g ln *) 
bezeugt als Edelsitz, den damals ein gewisser Engilwan innehatte. (G f. Hundt, 
Cartnlar des Klosters Ebersberg. S . 20.)

I n  der Snnderndorfferschen M atrike l vom I .  1024 führt der O r t  noch 
den Namen iLnA'ilm im in, während derselbe auf der Apianischen Karte vom 
I .  1066 bereits „Englm aning" lautet.

D ie  hiesige Filialkirche besitzt noch einen gothischen Kelch aus dem I .  1498.

T r a x l ,  v r n l is i lu n / ^ )  w ird um das I .  1010 erwähnt, um welche Zeit 
der adelige Dienstmann Tuto fü r die Seele seines Bruders Wicmann dem 
S tifte  Ebersberg einen Hof in  dem Dorfe nä v rn ü s iliw  widmet. (Hundt, 
Cartular d. K l. Ebersb. S . 20.)

Ueber die Erbauungszeit und den Gründer dieser Filialkirche gibt ein 
gothischer Denkstein an ihrer Außenwand Aufschluß: u inrte in  . -räckslor . 
stiften . der Kirche . ano . üomj 1492 ja r.

I n  den Fenstern befinden sich nenn in G las gemalte Heiligenbilder, theil- 
weise m it Inschriften, Monogrammen und Jahrzahlen (1492 und 1497) ver
sehen. Außer dem Erbauer der Kirche sind als Votanten noch „U lrich ramsauer 
und Elsbeth sein hausfraw" genannt.

Von altdeutschen Bildwerken existiren noch eine P re d e lla /**  ***)) Christus, 
M a ria  und Johannes, Seitenaltarflügel (theilweise Reliefs) und ein größeres 
Relief auf dem Hochaltar, M a ria  m it Jesuskind, M utte r Anna und Engeln.

H u p h in h e im ,-s -)  <837 vorkommend, ist wahrscheinlich Effelkam. (L le io lla lb . 
I .  2. H. 607.)

L a u f in g  erscheint um 1000 als U onviuz in , M a i l l in g  980 als IM ingnin , 
R in n in g  1000 als UimiäinA'Ull rc.-s—s-) (H undt, Cart. d. K l. Ebersb. in  
inä ios.)
An bedeutenden Männern ist die Vergangenheit Edersbergs reich. Von Propst G nn thc ri 

oder Gnnzo, ch 1013, sagt die Chronik: (Irnoom o.t lntinis littoris cluolns, gni tnit oonseo- 
Instion» tloi'dort! pnpo. Abt W i l l i r a m  ist der Verfasser der alrhochd. Auslegung des Hohen
liedes, die von H. Hoffman» 1827 herausgegeben wnrdc. Prior V i t us  Stopfer ,  wahrscheinlich 
der nachmalige Abt gl. N., ch 15 !2, schrieb eine Oronivn llnvnrurnili, welche voll Oetelins edirt 
ist' Zur Zeit der Jesuiten schrieb hier Ja lob Balde (si 1608) einen großen Theil seiner Dich
tungen, namentlich daS I. Buch der Wälder und eine poetische Beschreibung Edersbergs (8ilv. 
V III .  21.) I .  Mich. S a i l e r  verfaßte daselbst 1795 — 1800 als Commorailt sein Werl: Briese 
aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung, nebst mehreren anderen Schriften.

I)r. Joseph Huber,  der Autor öes verbreiteten Volksbuches: „Isidor, der Bauer von Ried", 
war hier 1799 — ch 1802 Pfarrvicar.

Außerdem wäre noch eine Reihe von hier gebornen oder gestorbenen Schriftstellern anzu
führen, wenn es der Rani» gestattete.

3. Egmating.
Pfarre i m it 1212 Seelen in 220 Häusern.

Egmating, D., Pf.-K., Pf. S., Schule, -st
313 S. 03 H. -  Kit. 

Kastenseeon, W. . . 33 „ 7 „ 3 „

Neuorthofeli, W. . 
Orthofen, D. . .
Kreux, W., F ll. P.

. 21 S. 0 H. 3 Ki, 
- 02 „ 8 „ 1 „ 
-21 „ 3 „ 5 „

st) Bei den Nachkommen des Eligilhalin; Edle dieses Namens silid daselbst nm das I .  !050 
noch beurkundet.

**) „Bei den Drechslern." Vgl. Schade, alld. Wörterbuch, S. 109.
***) Auf Spruchbändern liest man: märten dräckssel 1492 — christof gietler 1492.
P ) Heimath deS Hufo. Förstemann 1. 749.

-st-st) Bei den Nachkoillliien des 1-invibo, Uilo, lliwiclao.
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Neinstorf, W.................. 26 S. öH .M K il. Itiebrrpfrämmeril, D.. Fit. 71 S. lt H. l Sil.
Schlacht, D „ Flk. . , . 6l „ 18 „ 4 Aichjchivaigcr, t̂ . . . 12 .. l 2 „
Ei dach. D., Flk. . , . 
Münster, D., 'Flk.. -1 . -

i- 8 6 Knltknjchneider, t-. . . . 4 .. l .. l
66 „ 8 „ 4.,. „ Estcrndorf, D , Flk. . , . 46 „ 8 6

Voibersdorf, W. . . . 66 „ 4 „ 6 „ Dörfler, E. . . . . . 6 „ 1 „ 6
Ncnninnster, D. . . . 48 „ >1 „ 4.. Edmund. E. . . . . . 6 „ > „ il
Neisertbal, E.................. 10 „ 1 ,, 6 Fellerer, E. . . . . . 7 „ 1 6
spielberg, E.................. 11 l 6„ Graf, E................... . . 6 „ i  „ „

stfrmmncrn.Ober-, D.,Flk., Käser, E................... > „ 6 „
Cnrt.-S., Schule, . 216 „ 46 „ 2 Kohlten;, E. . . . - . 4 „ t 6

Schlagforstbergt, E. . . 4 1 „ 2 ,,ch Niederseeon, W. . . . . 66 „ 6 „ 4
Thal, W ..................................... 29 „ 1 „ 1 Stessl, E........................... . . 6 1 „ 6

An merkn »gen: 1) Bei Dentinger finden sich nicht folgende Ortschaften: Neuorthofen, Neu- 
innnsler, Schlagforstbergl, Thal, Hüttenschneidcr, Dörfler, Edmund, Feilerer, Graf, Käser, 
Kohllenz und Stessl.

2) Im  Pfarrbczirk 1 Protestant, nach München cingepfnrrt.
2>) Umfang der engeren Pfarrei circa 25 Kilometer, des Cnranesprengels circa 15 Kilometer.
4) Wege im engeren Pfarrsprengel theilweise beschwerlich, in der (Uiratic gut, nicht beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Edersberg und Rosenhcim und in 

die polit. Gemeinden Egmating, Glonn, Höhenrain, Helfendem, Oberpframmern und Moojach.
0) Unterm 4. Juli 1867 wurde die Einöde Oberseeon von hier nach Moosach ansgepfarrt.

I. P farrs ist: E g m a t in g ,  Kreuzungspunkt der Straßen von München nach Glon» 
und von Holzkirchen nach Zorneding, hochgelegen. Nächste Eisenbahnstationen 
Zorneding und Sauerlach, je 9 Kilometer entfernt. Nächste Post G lonn, woher 
täglich der Postbote kommt.

Psartkliiche: Erbauungsjahr unbekannt. Restanrirt 1880. S ty l ursprüng
lich gothisch, später verzopft; das Presbyterium in den mächtigen Thurm  ein
gebaut. Geräumigkeit unzureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 
3 Glocken, deren erste gegossen von Ernst in  München 1000, die zweite von 
Paulus Kopp in  München 1695, die dritte von Hubinger in München 1822. 
6o»8. ckuii. Patrocinium am Feste des hl. Erzengels Michael. 3 u lt. tix. 
>8,8. !1. Ow. m it Capelle und G ru ft der Familie von Schreist?'^) Orgel m it 
0 Reg. P f a r r g o t t e s d ie n s t  an allen Sonn- und Festtagen, ausgenommen 
den Skapuliersonntag als Bruderschaftsfest in Oberpframmern. Concurs am 
Rosenkranzfest, Sonntag nach M a riä  Lichtmeß, Portiuncula und Allerseelen- 
sonntag. Ewige Anbetung am 28. Februar. Sept.-Ablässe am Sonntag nach 
M ariä  Lichtmeß, am Rosenkranzfest und Allerheiligen. Aushilfe ist zu leisten 
am Feste des hl. Johannes Bapt. in  G lonn und am Feste M a riä  H im m el
fahrt in  Franenreit. Außerordentliche Andachten: im Advent Rorate nach An
gabe, in  der Fasten 2 Oelbergandachten m it Predigt, au den Samstagen Abends 
und während der Allerseelenoctav Rosenkranz, Maiandacht fre iw illig , an den 
Mvnatsonntagen Andacht m it Predigt. B ittgang am Samstag vor dem 3. Sonn
tage nach Ostern nach Altenburg bei Moosach; am Freitag nach Christi H imm el
fahrt Felderumgang m it dem 8s. — S t i f t u n g e n :  34 Jahrtage ohne B ig il, 
91 Jahrmessen. D ie  Rosenkränze in  der Allerseelenoctav gestiftet.

B ru de rs ch a f t  vom hl. Rosenkranz, oberhirtlicher Consens vom 10. Sep
tember 1706, Errichtungsinstrument vom 2. J u l i  1700. Hauptfest am 1. S onn
tag im October; Nebenfeste Sonntag »ach Rchtmeß, Portiuncula und Allerseelen; 
an den 1. Monatsonntagen Nachmittagsandacht; 4 Seelengottesdienste fü r die 
verstorbenen M itglieder der Bruderschaft. —  Vermögen: 3100 47.

Den Nießner- und Cantordienst versieht der Lehrer des O rtes; eigenes

I  Entfernung vom Enraticsii; aus, berechnet.
**) Hier die Grabmäler der Edlen Johann (P 1616) und Johann Heinrich 1666; ans dem 

Geschlechte der Schrein von Notzing.
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Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche u) rcnt.: 12879 47. 
16 ^>., b ) nichtrent.: 11691 47. 71

I I .  F ilia lk irchen : 1) K re u z , an der Straße von Egmating nach Glonn gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  ursprünglich gothisch, später verzopft. Ge
räumigkeit nicht zureichend. Baupflicht die Kirche. Knppelthurm m it 2 Glocken, 
gegossen 1842 von Hubinger in  München. Oous. ckuü. V itn lns  M a riä  Ge
burt. 3 u lt. port. 8s. eingesetzt, wenn die Cooperatur in  Egmating besetzt ist. 
Om. Orgel nicht vorhanden. G o tte sd ie n s t (nur wenn die Cooperatur besetzt 
ist) an den Sonntagen abwechselnd m it Münster und an den Festtagen; am 
Palmsonntag und Gründonnerstag Nachmittags Predigt und Oelbergandacht, 
durch den Cooperator zu halten. —  S t i f t u n g e n :  8 Jahrtage ohne V ig il, 
7 Jahrmessen. —  Meßner ein G ütler des Ortes. —  Vermögen der Kirche: 
u) rent.: 7014 47. 30 ^ . ,  d ) nichtrent.: 3079 4 7  55 Fl,.

2 ) M ü n s te r , an der Straße von Egmating nach A ib ling gelegen. E r
bauungsjahr unbekannt. S ty l roman - gothisch. Geräumigkeit unzureichend. 
Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken, gegossen 1866 von Ober
ascher in  Reichcnhall. Oouo. «lud. Patron der h l. Johannes Bapt. 3 u lt. 
port. Wenn ein Cooperator in  Egmating, dann 8s. eingesetzt. Om. G o tte  s- 
d ienst ev. (s. unter Kreuz) an den Sonntagen im  Wechsel m it Kreuz. —  
S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage ohne V ig il. —  Den Meßnerdicnst besorgt ein 
G ütler des Ortes. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 2400 4 7 , d ) nichtrent.. 
1688 11784

3 ) S c h la c h t  (eigentlich nur Nebenkirche), an der Straße von G lonn nach 
München gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Gothischer S ty l.  Geräumigkeit 
zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken. 1 u lt. port. 
(M u tte r Gottes-Altar.) Oons. clul). —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage ohne V ig il,
1 Jahrmesse. —  Meßner ein G ütler. —  Vermögen der Kirche: u) reut.: 
1071 47  43 ^ . ,  1i) nichtrent.: 1244 47. 57

4 ) Lindach (eigentlich nur Capelle), wurde 1880 durch einen Blitzstrahl fast 
gänzlich zerstört; sie ist Privateigenthum und wurde von den Eigenthümern 
wiederhergestellt. Patron der hl. Andreas. 1 u lt. port. Spitzthnrm m it
2 Glocken. Oons. «lud. Am Patrocinium hl. A m t; außerdem hl. Aemter 
nach Angabe. —  Ohne Vermögen.

I I I .  P fa rrv e rlM m s s e : Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 2733 4 7  96 ^ . ,  
Lasten: 686 47. 84 /A., Reinertrag: 2047 47. 12 uA. Onuöcapital zu 1628 47. 
57 /A. bis 1898 m it jährlich 100 4 7  zu tilgen. W iddum: 25 liu  79 u 30 cfm 
- -  75 Tagw. 70 Dezim. Aecker, 2 Iru 33 u 74 M  —  6 Tagw. 86 Dezim. 
Wiesen, 11 üa 17 u 25 pur —  32 Tagw. 79 Dezim. Holz, 4 üu 92 u 
96 pru —  14 Tagw. 46 Dezim. Holzwiesen. Durchschnittsbvnität: 6. 
—  Pfarrhaus im  vorigen Jahrhundert erbaut, hinreichend geräumig, be
quem aber feucht. Oekonomiegebäude um das I .  1750 erbaut, geräumig, 
in  gutem Zustande. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Hilfspriester: 
statusgemäß 1 Cooperator, fü r welchen ein eigenes Haus besteht, welches Eigen
thum der Filialisten ist und von diesen unterhalten w ird . Beginn der M atrike l
bücher: Taufbuch 1675, Sterbebuch 1746, Trauungsbuch 1446 (?). —  I n  der 
P farre i besteht ein Curatbeneficium in  Oberpfrämmern, s. unten.

IV .  SchulverlM tnisse: Schule in  Egmating m it 1 Lehrer, 73 Werktags- und 
29 Feiertagsschülern. Ueber die Schule in  Oberpfrämmern s. dieses. Von 
Kreuz, Neinstorf und Reiserthal gehen die Kinder in  die Schule in  G lonn, von 
Loibersdorf und Spielberg nacb Helsendorf, von Schlacht nach Oberpfrämmern.

W csterm ayer: Dicicesan-Veschreibung. H l , 16
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Euraiöcncsicium ÄUsimmnern.

I. Curniiesttz: O b e rp fra m m e rn , an der Straße von Zorneding nach Egmating 
gelegen. Nächste Eisenbahnstation Zorneding, 7 Kilometer entfernt. Post Glonn, 
woher täglich der Postbote kommt.

Liiratielnrche: 1678 erbauet, Renaissancestyl. Geräumigkeit genügend. 
Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it Z Glocken; n) die große, gegossen 
1878 von Oberaschcr in Neichenhall: „ I n  S tu rm  und N oth, I m  Leben und 
im  Tod D ie  Ehre G o tt!"  „D urch den WohlthätigkeitSsinn des Jos. Liebhard, 
Anna R ip l, Georg Nascht." b) D ie  zweite: „Ilweo orne.cnn D om in i, otlnAito 
partes ncivorsae. Deo in  tristn Fü lln . F .ilo ln jn. F,ä ston. . . . D o i Insu 
in  opikoio 5 .  Duster. L louuein i 1795." o) D ie  dritte: „ I le x  vstorino veni 
in  puoe. Ilnsting-or in  Ivlnnoston 1845." (Ions. 19. J u n i 1707. Patro- 
cinium am Feste des hl. Andreas. 3 ust. lix . 8s. 6nn bei der Kirche ohne 
Capelle. Orgel m it 8 Reg. G o tte sd ie n s t an allen Sonn- und Feiertagen. 
Concnrs am schmerzhaften Freitag und Skapuliersonntag, an welchen Tagen 
auch Sept.-Ablässe. Ewige Anbetung am 5. November. Aushilfe ist zu leisten 
an den BruderschaftSfestcn in  Egmating, an den hohen Frauenfcsten in  A lten
burg der P farre i Moosach und am Patrocinium des h l. Johannes Bapt. in  
G lonn. Außerordentliche Andachten: Norate nach Angabe; zweimal in der Fasten 
Oelbcrgandacht m it Predigt. Kreuzwcgandacht herkömmlich an den 3 Fastnachts
tagen und an 4 Fastensonntagen; an den gewöhnlichen Samstagen und Sonn
tagen Rosenkranz, ebenso an den Frauenfcsten und in  der Ätlerseelenoctave; 
während der FrohnlcichnamSoctave Vespern; im  M a i wöchentlich dreimal M a i
andacht, fre iw illig . Am 3. Samstag nach Ostern m it der Pfarrgemeinde B i t t 
gang nach Altenbnrg, am 5. November B ittgang nach SiegertSbrunn. —  
S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 14 Jahrtage ohne V ig il, 
8 Jahrmessen; die gestifteten Jahrtagämter vom Pfarrer von Egmating, die 
Messen vom Beneficiaten zu halten; außerdem gestiftet die P redigt am schmerz
haften Freitag.

B ru d e rs c h a ft des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi und seiner- 
schmerzhaften M u tte r, oberhirtlich errichtet am 4. Dezember 1719, Ablässe vom 
14. Dezember 1718. Hauptfest am Skapuliersonntag, Procession im  Freien 
m it den 4  Evangelien; Nebenfcste der schmerzhafte Freitag und jeder 3. Sonn
tag im  M onat m it Nachmittagspredigt, Rosenkranz und BruderschastSgebet; 
jeden Freitag h l. Messe fü r die lebenden und verstorbenen M itglieder. —  V er
mögen der Bruderschaft: u) rent.: 4100 717., >7) nichtrent.: 384 7>7. 13 /H.

Meßner und Cantor ist der Lehrer in  Oberpframmern. —  Vermögen der 
Kirche: u) rent.: 13086 117. 46 / I ,  st) nichtrent.: 11375 717. 25

I I .  F rlm lln rchen: 1) N ie d e rp fra m m e rn , an der Straße von Oberpframmern 
nach Moosach auf einem Hügel gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 
1879. I m  Achteck gebaut. Hinlänglich geräumig. Vaupflicht die Kirche. 
Spitzthurm m it 2 Glocken. Eons. 8. 8opt. 1723. Patron der h l. Georgius. 
1 u lt. port. 2 Jahrmessen g e s tifte t. —  Meßner ein G ütler des Ortes. —  
Vermögen der Kirche: u ) rent.: 2228 ll7. 58 /H., st) nichtrent.: 1164 717. 18

2) E s te rn d o r f, an der Straße von Oberpfrämmern nach Moosach auf 
einem Hügel gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch. Geräumigkeit 
genügend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken. Patrocinium am 
Feste der unschuldigen Kinder. 1 u lt. port. — Meßner ein G ütler im  Orte. —  
Vermögen der Kirche: a) rent.: 5346 717. 81 /ch-, st) nichtrent.: 1717 717. 31 ,î >.
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III. CnratieverlMtiiisse: D as Beneficium in  Pfrämmern wurde ursprünglich als 
Frühmeßbeneficium durch P farrer Leonhard Tauner und die Kirchpröpste von 
Egmating l4 3 0  gestiftet. I m  I .  1729 wurde dem Beneficiaten auf Betreiben 
des Pfarrers Balthasar Angerer von Egmating auch die Cura in  diesem 
Sprengel der P farre i übertragen, welche bis dahin durch den Cooperator von 
Egmating versehen worden war, und wurde somit das Beneficium zum Curat- 
benesicium aufgebessert. D as Besetzungsrecht hat der P farrer von Egmating 
und die Kirchenverwaltung Oberpframmern. Ursprünglich 104 Obligatmesseu, 
im I .  1808 fü r immer auf 52 rcducirt. Einnahmen: 997 H l. 84 Lasten: 
17 1>7. 28 Reinertrag: 980 117. 56 /H. Grundbesitz: 3 Im 94 u 90 <fm 
—  11 Tagw. 59 Dezim. W aldung; das übrige wurde 1859 verkauft und der 
Erlös zum Bencficialfond geschlagen. Beneficialhaus m it Garten in  gutem 
Zustand. Baupflicht die Gemeinde.

IV . ZchuiverlM tnisse: Schule in  Oberpframmern m ir 1 Lehrer, 70 Werktags- und 
37 Feiertagsschülcrn.

K le ine Notizen. Egmating, elmmotmZu,* * )  gelangte unter Bischof A tto (784— 810), 
soweit es Eigenthum des Priesters Adalfrid w a r, durch Schaukung des letztem 
an die Domkirche zu Freising. (Utzmlnzllieolr, üw t. V ris in ^ . I .  2. X . 238.) 
Schon in  früher Ze it ist ein eigener Adel dieses Ortes zu finden: unter Abt 
E llinger von Tegernsee t r i t t  ein edler Vogt Vsonckn cle IN m m ntm M ii circa 
1020 fü r eine W ittw e Dietpurg von Helfindorf auf, wobei zwei andere Sprossen 
seines Geschlechtes, Machalmus und Meginher, Zeugenschaft leisten, (ü lou. 
Lo io . V I.  16.) Unter Abt S igm ar von Weihenstephan (1138— 1147) schenkt 
Heinrich von Prunnen vor seinem Aufbruch zum Kreuzzuge unter anderen 
Gütern ein Landgut zu Echmoutingen zu genanntem S tifte , auch fü r den Fall, 
daß er wieder zurückkehren sollte. (N on . Lo io . IX .  404.) Auch hier ist ein 
Edler dieses O rtes , vistrieli cio L ü m u o tin Z iu , verzeichnet. I n  dem Urbar 
des Herzogthums Bayern, verfaßt um 1280, ist bemerkt, daß ein herzogliches 
G u t daselbst einem gewissen Meister O tto  als Lehen verliehen war. (Item  
muAMter O tto Imlmt vim m  eurium in  KIimotinASN.) Lion. Uoie. X X X V I.  
n. 242. Was die kirchlichen Verhältnisse Egmatings betrifft, so w ird es schon 
in  der M atrike l vom I .  1315, wie bereits erwähnt, als Pfarrsitz aufgeführt. 
D er frühest bekannte P farrherr, Leonhard Tanner, ist 1430 beurkundet. Laut 
dem Appendix zur Sunderndorfferschen M atrike l war im  I .  1518 GeorgiuS 
Hagen P farrer zu Echmating, der sich durch einen V icar Wolfgang Usinger 
vertreten ließ. I n  der Pfarrbeschreibung vom I .  1575 liest man unter Egma
ting : „Lehenherrn Babst vnnd Bischof. D ie  possession w il  Jetzt Caspar Schrenck 
geben, hieuor aber hats der Lanndsfürst geben."

D as edle Geschlecht der Schrenk von Notzing war nämlich seit dem 
I .  1336 im  Besitze von Egmating, woselbst ein schönes Schloß im  Gevierte 
erbaut stand. D er erste Besitzer dieses Geschlechtes, Nicolaus Schrenk von 
Notzing, hatte durch Verehelichung m it Gertraud Jm b le rin  die Hosmark Egma
ting erworben. Z u  Anfang des X V I I I .  Jah rh , w ird als Hofmarkshcrr ge
nannt: Be it Heinrich M o riz  Freiherr von W olfram sdorff der churf. Durchl. 
in  Bayern Camerer und wirklicher General Feldmarschall-Lieutenant, S tifte r 
eines feierlichen Jahrtags in  der Pfarrkirche zu Egm ating?*) (Acten d. crzb. 
O rd .) Später gelangten die Herren von Hornstein in  den Besitz der Herrschaft.

0  Bei den Nachkommen des oKZemnot? Förstemann I. 18.
* 0  cl. ct. 13. Ang. 17201 — Noch im I .  17ö8 heißt Egmating eine „Baron Wolframstorfsischc 

Hofmark".
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D ie  Frecherm von Schrenk, deren auf Egmating begüterter S tam m  um 
das I .  1700 ausstarb, hatten eine eigne Begräbnißcapelle hart an der P fa rr
kirche, zu Ehren M a riä  Verkündigung, in  welche zwei Wochenmessen fü r die 
edle Familie der Schrenk gestiftet waren. I m  Schlosse bestand ein altes nicht 
consecrirtes O ratorium .

Bezüglich des Besetzungsrechtes dieser P farre i sagt die M atrike l vom 
I .  1524: 8p66tat a ll H eV""'" küpisoopuin IV isinAansom ; jene vom I .  1740 
nennt Egmating eine Monatpfarrei.

Ueber Egmating siehe Deutinger, ä lt. M a tr. §§. 322, 383, 470, 682; 
W ening, T o p o ^r. Lava riae  I .  202 m it Abb.; Oberb. Arch. X X V . 473; 
Apians Topogr. v. Bayern 128.

K re u z , O In-eiM ,^) kommt um das I .  1095 als Edelsitz vor, woselbst 
ein I lv itto lo ü  äs Odreirls seßhaft war. (H und t, Cartular des K l. Ebers
berg, S . 48 .)

Ilecäoma U. V irZ ln is  in  (lreux aum snpultnra findet sich in  der S un - 
derndorfferschen M atrike l vom I .  1524 als F ilia le  von Egmating erwähnt.

Bezeichnender Weise hat diese Kirche keinen A lta r in  üon. 8. O rno is; die 
3 A ltäre waren schon zu Ende des X V I I .  Jahrh , der sel. Ju ng frau , den 
hl. Aposteln S im on und Judas und dem hl. Apostel Bartholomäus geweiht.

A u f der Apian'schen Karte vom I .  1566 heißt der O r t  Orsitx.
D er O r t  gehörte einst zur Hosmark Zinneberg und fanden hier 4  J a h r

märkte statt.

M ü n s te r , ursprünglich jedenfalls m un is tiu ri (inonasteriuw ), von A lo is 
Huber als wichtiges Missionskloster aus der ersten Zeit der Christianisirung 
Bayerns nachgewiesen (Gesch. der Eins, des Christenthums I I I .  274, 415 u. ö.), 
kommt in  den alten Freisingischen Dokumenten gleichwohl nicht mehr vor, weil 
es seine Wirksamkeit schon im  V II .  Jah rh , entfaltete und im  darauf folgenden 
allem Anscheine nach bereits verödet war.

E in  IV o Ilo lt cio M nnstura findet sich erst um das I .  1145 als Zeuge 
zu Tegernsee. (Mon. Lo io . V I. 83.) I m  X IV . Jah rh , hatte den O r t  O tto  
von Spielberg inne; er nennt sich O tto  der Spielberger von Munstewer. 
(Re§. Lola. V I I I .  183.)

I n  den M atrike ln von 1524 und 1740 w ird diese F ilia le  M insteur, be
ziehungsweise Münchsteur genannt.

W ir  fanden auf dem herrlich gelegenen Punkte, der fü r ein kleines Kloster 
wohl ausersehen werden konnte, eine etwas herabgekommene Kirche, die einen 
ziemlich großen gothischen Chor m it kleinen Rundbogensenstern ausweist.

A u f dem Hochaltare steht eine schöne altdeutsche Madonna m it Jesuskind; 
ih r zur Seite die mittelalterlichen Figuren des h l. Johannes des Täufers und 
des h l. Paulus.

E in  Salbuch des Gotteshauses Münsteur vom I .  1554, theilweise auf 
Pergament geschrieben, befindet sich im  Pfarrarchive zu Egmating.

S ch la ch t, 8 Ia tJ * )  begegnet uns in  der M atrike l vom I .  1315 und dann 
wieder in  der Sunderndorfferschen M atrike l von 1524, woselbst eine eoelesia 
8. M a rtin i hierorts verzeichnet ist.

Es steht gegenwärtig nur mehr der gothische Chor der früheren Kirche.

0  Orsin Kreis; auch Kampfplatz. W ir  glauben, das; dieser O rt, wo schon im  X I .  Jahrh. 
Ebersbcrgische Ministerialen saßen, ;n  unterscheiden ist von jenem K ra in  (jetzt Kraiß), welches 
Pfalzgraf Friedrich dem Kloster Ebersberg schenkte. sOberb. Arch. X X IV .  12.)

J  Wahrscheinlich slnbts, Befestigung von Pfühle».
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Auf dem Altare befindet sich ein kunstvoll geschnitztes altdeutsches M uttergottes
bild in neuer Fassung.

L in d ach , um 1050  m it R sZ in Im rt ä s  lü n tu s ü  bezeugt (N o n . Kola. 
V I. 5 2 ), ist in  der M atrikel Bischof Conrads II I . vom I .  1315  aufgeführt 
a ls  lü n ä a s ü * )  Ii 'M sa  OupsIIu. D ie  halbrunde Apsis würde auf ein viel 
höheres Alter ihres M auerwerkes schließen lassen.

I m  A pril 1880  wurde dieses Kirchlein durch einen Blitzstrahl größten-, 
theils zerstört. D ie  Dorfbewohner bauten es, da es ih r P rivateigenthum , im 
selben J a h re  wieder auf.

P f r ä m m e r n ,  kü rum uri,** ) wird m it einer Kirche, zu Ehren der G ottes
m utter geweiht, von einem gewissen Jsanp erh t und seiner Fam ilie nebst au s
gedehntem Gutsbesitze der Domkirche in  Freising um das I .  790 als Schankung 
überlassen. (U ö ioüe lbscü , b is t. VrisinK-. I .  2. X . 1 98 .) Z u  k tru m u rm  er
hä lt um das I .  1075  das S t i f t  Ebersberg ein halbes Gehöft tauschweise von 
einem R itter Purchardus. (C artu la r 4 5 .)

Auf dem Hochaltare der Kirche zu Oberpfram m ern befindet sich über dem 
Hauptbilde (h l. Andreas) ein wunderthätiges Vesperbild, welches zur Zeit des 
spanischen Erbsolgekrieges (1 7 0 4 ) Thränen vergossen haben soll?**)

D e r O r t  heißt im herzogt. U rbar von 1280 IM ruu nw o rsn  und in  jenem 
von 1 3 4 0 : Illlrnvm oreu .

N ie d e r p f r ä m m e r n  wird genannt im  I .  1487, in welchem Abt Sebastian 
von Ebersberg 5  Höfe und 1 Hube zu „Nydernpfrämen" an den P fa rre r zum 
hl. Geist in  München verkauft. (N on. Loio. X X I. 250 .)

D ie  Sunderndorffersche M atrikel (1 5 2 4 ) verzeichnet: X iäs ip lram sim , su- 
psila 8. dtzorZii.

Laut einem Verzeichniß vom I .  1684  wurde von dem B aargeld des 
S t .  G eorgen-G otteshauses zu Niederpfrämering, welches 151 fl. 4 4  kr. 4  hl. 
betrug, zur Türkensteuer für das I .  1683 entnommen: 50  fl., und im darauf
folgenden J a h r  „zur neuen Türkhen anlag" 1 fl. 46  kr.

E s te r n d o r f  erscheint um das I .  1150  m it O iss io ä  ä s  O n sts rn ä o rs i-s -)  
der als Delegator einer Gutsübergabe an das Kloster B eiharting au ftritt. 
(D eutingers Beiträge IV. 134 .)

I n  einem pfarramtlichen Berichte vom I .  1813 heißt es von Esterndorf: 
H at eine kleine von dieser Gemeinde gekaufte Kirche, wo das J a h r  hindurch 
an einem oder dem andern Werktage Messe gelesen wird.

8 x il ip ,s r tz 'a ,) - j—j-) S p ielberg , findet sich um 1030  erwähnt. (Hundt, 
C artu lar d. Kl.. Ebersberg S .  25  u. ö.)
V on denkwürdigen M ännern, die ans Egm ating hervorgingen, ist zn nennen: Johannes  

Manhark, Priester der Gesellschaft Jesu, 1599  Professor der Logik an der Universität Ingolstadt. —  
Joseph M a r ia  E gm atinganus (L adislaus von Schrenk), Kapnzinermönch, trat 1696 in  den Orden, 
wurde P rovinzia l und starb zn Deggendorf am 30. Aug. 1736. Er veröffentlichte mehrere Predigten.

'0 Linden-Ahe.
Leute an einem Orte m it Pflanm enbäum cn. (Freudensprung.) ILi-iei-oninren in einer Urk. 
v. I .  950 (O oslvkkinus, L n tisb o n n  m o n n stie n  II. 109), früher a ls  „Pfrämeringcr Mark" 
erklärt, soll nach Ed. v. Oefele falsch für „int'srrors innren" stehen.

* " )  E in altes Wallfahrtsbnch daselbst enthält den V ers:^
D a  Bayerland in Feinds Flam en brint, 

vom  H. Vesperbildt der liecht Schweis rint 
zu Oberpfrämern 1701.

-j-) Ableitung ungewiß.
E in  O rtsnam e, dem sx o en ln , W artthurm, zu Grunde liegt.
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Derselben Familie und dem gleichen Orden gehörte 1'. Ladislaus von Egmating an, der 1694 das 
Kleid des hl. Franziskus cmpsing und am 22. Jan. 1710 zu München starb. Auch er hinterliess 
homiletische Arbeiten.

4. Emmering bei Grafing.
Pfarre i m it 1267 Seelen in  234 Hausern.

Emmering, D., Pf.-K., Schule, 1- Obermühl, W. . . . 20 S. 2H .2 Kil.
66 S .16 H lil . Pfarrhof (Widdum), E.,

Anger, E. . . . . - 8 „ 1 1 ,.ch P f.-S ........................ 8 „ 1 .. o„
Aschau, W. . . . - io  „ 2 „ 3„! Poing, Ober-, E. . . 3 „ 1 „ 1,.
Bruckhof, W. . . - 37 „ 6 „ 1 „ Poing, Unter-, E. . . 4 „ 1 „ 3
Dinding, W. . . 27 4 4,? „ Puch, E......................... 7 „
Einholz. D. . . . - 36 „ 9 2,, Ried, E......................... 8 „ 1 „ 3
Eitcrmoos, E. . . . io  „ 1 4.5 Röllenreit, E................. 6 „ 1 „ 2
Esterndorf, W. . . . 29 „ 6 „ 3„ „ Sanstbreit, E. . . . 10 „ 1 ., 2„
Froschlack, E. . . - 7 „ 1 2,, „ Saum, E...................... 9 ,, 1 ., 2„ „
Furt, W.................. 2 2., Saurain, E................... 9 „ 1 ,, 9„
Garnreit, E. . . . - 8 „ 1 2„ „ S cha lldo rf, D.mit Cap. 180 „ 34 „ 2
Garsbichl, E. . . . 9 „ 1 81,2 „ Schullack, W................. 6 „ 2 „ 2
Gnnzenrain, W. . 14 „ 2 „ 'r „ Wagenreit, E. . . . 9 „ 1 ,, 2 „
Haus, W. . . . - 16 „ 3 1 „ Weihern, E.................... 1 „ 1
Heimgarten, W. - 18 „ 1„ „ Westerberg, W. . . . ,37 6 „ 1,,
Herrnholz, W. . . - 12 „ „ 2,5 „ Wolkerding, W. . . . 18 „ 3 „ 2
Heumoos, E. . . . - 9 „ i 4 „ Wollmannsberg, E. . . 8 „ 1 „ 1
Hirschbichl, D. . . - 124 „ 25 0,5 Z-ll, E........................... 5 „ 1 ,, 4
Hosberg, W. . . . . 20 „ 3 „ 1,5 „ Zimmerrain, E. . . . 3 „ 1 ,, 3
Hoheneich, E. . . - 6 „ 1 „ 1 „ Dettendorf, D., Flk., . 105 „ 18 „ 4 „
Holz (am Holz), W. - 6 „ 2 ,, 3 „ Bichl, E........................ 7 „ 1 4„ „
Holzmarx, E. . . - 5 „ 1 2,- „ Viecht, W...................... 12 „ 3 „ 3
Kleinaschau, D. . . - 40 „ 9 „ 2,5 „ Lampferding, D., Flk.,
Knogl, E................. . 6 „ 1 6 „ Schule, -j- . . . . 92 „ 19 „ 4,5 „
Krutt, E.................. . 9 „ 1 „ 5 „ Angelsbruck, W. . . . 32 „ 4 ,, 3,5
Langholz, W. . . - 30 „ 7 2,. „ Karlried, E. . . . . 7 „ 1 ,, 4„
Maierbach, W. . . - 17 „ 2 „ „ Knogl, E....................... 1 ,, 9 „
Mittermühl, E. . . . 7 „ 1 „ 2 „ Schlafthal, W. . . . 19 „ 3 „ 5,, „
Moos, W. . . . - 21 „ 3 „ 2,5 „ Schweizerberg, W. . . 17 „ 2 9„
Mühlbera. E. . . - 5 „ 1 „ 3„ „ Stöcker, E...................... 1 „ 4 „

, Mühlbichl, W. . . - 16 „ 3 „ 1,5 „
Anmerkungen: 1) 

sich dort nicht die
Oie Ortschaft Gilg bei Dentingcr wird nichtmehr erwähnt; dagegen sinden 
e Ortschaften: Herrenholz, Henmoos, Hoheneich, Holz, Langholz, beide Poing, 

Puch, Saum, Zell und Stöcker.
2) Umfang der Pfarrei 24 Kilometer.
3) Wege gut; eine Distriktsstraße durchzieht die Pfarrei von Ost nach West.
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Ebcrsberg und Wasserburg und 

in die politischen Gemeinden Lampferding, Schalldors, Nott a. In n , Farrach, Frauenneu
harting und Aßling.

5) 1868 wurde die Einöde Untersaurain von Emmering nach Rott a. In n , 1866 die Einöde 
Garnreit von Ostermünchen nach Emmering und 1881 Holzmarx und das Oswald- und 
Holzmanrer-Anwesen in Klcinaschan von Grafing nach Emmering umgepfarrt.

I .  Pfarrßh: „ P fa r r h o f " ,  früher W iddum genannt, Einöde, 0,§ Kilometer von 
der Pfarrkirche entfernt, auf einem Hügel schön gelegen, in  M itte  der zuge
hörigen Gründe. Nächste Eisenbahnstationen Aßling, 4 Kilometer, R ott, 5 K ilo 
meter entfernt. D e r Postbote kommt von G rafing, 8 Kilometer entfernt.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1877. Rundbogen-

ch Entfernung durchwegs von der Pfarrkirche aus berechnet.
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styl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftuug. Spitzthurm m it 
4  Glocken, gegossen 1859 von Oberafcher in  stieichenhall. Öon.s. clnd. Patron 
der h l. Pankratius (12. M a i) . 8s. L . Om. ohne Capelle. 3 u lt. port. 
Orgel m it 8 Reg. G o tte s d ie n s t an allen S onn- und Feiertagen. Coucurö 
am Feste M a riä  Namen. Ewige Anbetung am 27. Oktober. Sept.-Ablässe 
am Fastnachtssonntag, am Dreifaltigkeitsseste und ain Feste M a riä  Namen. 
Aushilfe ist zu leisten in  Ostermünchen am Bcnnofcste, in  Tegernau am Feste 
des h l. Johannes Bapt. und in  Aßling am Skapuliersonntag. Außerordent
liche Andachten: im  Advent Rorate nach Angabe, an den letzten 3 Sonntagen 
der Fastenzeit Fastenpredigten. Bittgänge: am Freitag vor Pfingsten nach A tte l, 
am Samstag vor Dreifaltigkeit nach Tuntenhausen, am Feste M a riä  Heim
suchung nach Feldkirchen bei N o tt, sämmtliche m it geistlicher Begleitung. —  
S t i f t u n g e n :  9 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 15 Jahrtage ohne V ig il, 
32 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Bruderschaft vom Namen M a r iä , oberhirtlich er
richtet am 15. Januar 1743; Ablässe vom 7. Dez. 1742. Hauptfest: Fest 
M a riä  Namen.

2) Verein der christlichen M ü tte r, oberhirtlich errichtet am 30. September 
1876, aggregirt in  Negcnsburg am 21. Oktober 1870.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. —  Vermögen der 
Kirche: rch reut.: 18000 3 / ,  3) nichtrent.: 9800 Hl.

I n  Schalldorf und Esterudorf finden sich Dorfcapellen, die jedoch nur der 
Privatandacht der Dorfbewohner dienen.

11. Filialkirchen: 1) D e t te n d o r f ,  an der Straße von R ott nach Ostermünchen 
gelegen, auf einer Anhöhe. ErbauungSjahr unbekannt. Nestaurirt 1867. S ty l  
ursprünglich gothisch, jetzt Renaissance. Hinreichend geräumig. Baupflicht die 
Kirchenstiftung. Sattelthurm  m it 3 Glocken, wovon 2 gegossen 1850 von 
Oberascher in  Neichenhall, die dritte sehr a lt, ohne Ornament und Inschrift. 
6ous. ckui). Patron der hl. Nikolaus, Patrvcinium am Sonntag nach dem 
Feste desselben. 3 u lt. port. 8«. Om. ohne Capelle. Orgel m it 5 Reg. 
G o tte s d ie n s t au den meisten Festtagen, au den Sonntagen im  Wechsel m it 
Lampferding, durch den Cooperator zu halten, welcher nur am Palmsonntag, 
in  der Charwoche, am Pfarrpatrocinium und am Feste M a riä  Namen in  der 
Pfarrkirche ist. Außerordentliche Andachten: am FrohnleichnamSfeste und am 
Kirchweihfeste auf Ansuchen VeSper. —  S t i f t u n g e n :  5 Jahrtage m it Requiem 
ohne V ig il,  2 Jahrmessen. —  Meßner ein Ortsbewohner, Cantor der Lehrer 
von Lampferding. —  Vermögen der Kirche: u) renk.: 5620 3 /., ich nichtrent.: 
6150 3 /

2) L a m p fe rd in g , 2 Kilometer von der Bahnstation Ostermünchen ent
fernt. ErbauungSjahr unbekannt. Nestaurirt 1866/67. Nundbogeustyl. Sehr- 
geräumig. Baupflicht die Kirchenstiftung. Sattelthnrm  m it 3 Glocken, ge
gossen von Bernhard Ernst in  München 1660. Oons. clud. V iln iu s : M a riä  
Verkündigung. 1 u lt. üx., 2 u lt. port. 8s. 6m . ohne Capelle. Orgel m it 
10 Reg. G o tte s d ie n s t an den Sonntagen im Wechsel m it Dettendorf, ferner
em einigen Festtagen. Außerordentliche Andachten: Am Feste des h l. Leonhard 
h l. A m t, Predigt, Segnung der Pferde, Rosenkranz; am FrohnleichnamSfeste 
und Kirchweihsonntag auf Ansuchen Vesper, jedoch im  Wechsel m it Dettendorf; 
an den 3 ersten Fastensonntagen Fastenpredigten. Bittgänge m it der P fa rr- 
gemeinde. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 5 Jahrtage 
ohne V ig il,  5 Jahrmessen. —  Meßner ein OrtSangchörigcr, Cantor der Lehrer 
daselbst. —  Vermögen der Kirche: u) reut.: 10900 3 /., ich nichtrent.: 9100 3 /.
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I I I .  M arrverhä itllisso : Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 2516 .1/. 85 ^ . ,
Lasten: 1030 47. 43 »s!,., Reinertrag: 1486 4 /. 42 »s). W iddum: 10 Im 90 a, 
33 ^  32 Tagw. Aecker, 10 Ha 36 a 83 qm —  30 Tagw. 43 Dezim.
Wiesen, 5 La 53 a —  16 Tagw. 23 Dezim. Holz. B on itä t: 9. Pfarrhaus 
0,z Kilometer von der Pfarrkirche entfernt auf einem Hügel hübsch gelegen, 
hinreichend geräumig, trocken, in  gutem baulichen Zustand. Oekonomiegebäude, 
w orin auch Wohnung fü r den Cooperator, a lt, geräumig, in  gutem Stande, 
zweckmäßig. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. D ie  Matrikelbücher be
ginnen 1619.

IV . Schulverhältnisse: I n  der P farre i befinden sich 2 Schulen; 1) Schule in  
Emmering m it 1 Lehrer, 104 Werktags- und 40 Feiertagsschülern, 2) Schule 
in  Lampferding m it 50 Werktags- und 12 Feiertagsschülern; letztere Schule 
1877 errichtet. AuS den Ortschaften Heumoos, Zell, K ru tt, Gunzenrain, E iter
moos, D ind ing und Puch gehen die Kinder in  die Schule in  Rettenbach der 
P farre i P fa ffing ; die Kinder von Maierbach, Saura in  und Knogl besuchen die 
Schule in  Romelberg.

K leine Notizen. E m m e r in g , K s Iiw s r iiiK s u /')  ist aufgezählt unter den S tiftungs
gütern, welche Kaiser Heinrich lV , 1073 (oder vielmehr 1086) dem Kloster 
R ott am I n n  bestätigt. ES heißt nämlich in  der betreffenden Urkunde: In  
parosüia K o llm oriu^sn  tr ig iu ta  luauso? mein pa rts  sesloms, to riu in i?  et 
appsm lio ii?  8uis. (ö lon. llo io . I .  353.) W ir  ersehen aus dieser Stelle, daß 
Emmering im X I .  Jahrh, bereits P farrei war. I m  I .  1259 schwebte ein 
Proceß über das Präseutationsrecht auf die Kirche zu Ehmering zwischen Chunrad 
H öntlin , Bürger zu München, und dem Abte zu R ott, in  welchem das D om 
capitel zu Freising einen Vergleich vorschlug. (K . o. 391.) Gewiß ist, daß 
das Kloster zu R ott zu Anfang des X I I I .  Jahrh , das Besetzungsrecht auf diese 
P farre i übte, denn nur so läßt es sich verstehen, wenn w ir  im  I .  1221 unter 
den Zeugen einer bischöflichen Schankung zu Freisiug lesen: 11s»0 cm.? Koten?!.?, 
plsdanus clo K lunarinA . (N s is lis ldso lr, L ist. 1VI?ing'. I .  1. p. 399.)

I m  X V I .  Jah rh , w ird von einem Präsentationsrechte dieses S tiftes  auf 
die P farre i Emmering nichts mehr erwähnt.

Z u  den ältesten bekannten Stiftungen der P farrei gehört die Fundation 
eines Jahrtags fü r Hanns H errl von Schalldorf, errichtet am S t.  Pankratius
tage 1490, bei welchem Anlaß der P farrherr Thomas K r ill und sein Geselle 
H err Hanns G ürg l als Siegelzeugen aufgeführt sind. (P farrarchiv.) D ie  
Vogtei über Kirche und Pfarrpsründe stand noch im X V I I I .  Jahrh , den Herren 
von Wildenholzen zu. P farrer Balthasar L id l berichtet in  einer W iddums
beschreibung vom I .  1672: „P fa rrhö ffl, widenhauß sambt einem absonderlichen 
stätelein, item badstuben vnd khrautgarten . . . gehcrt m it aller ihrer iu ris - 
ciietion gehn Wildenholzen Pienzenauerischer Hofmarkh vnd Herrschafft, alwohin 
man die Jährliche orckinari Landsteur alß 6 f l 33 kr 3 dl einliffern mueß." 
(Acten d. erzb. O rd .)

D as Gotteshaus zu Emmering verdankt seine jetzige Gestalt zunächst dem 
E ifer des P farrherrn Caspar Lipp, der von 1711 bis 1736 daselbst segensreich 
wirkte. Einer seiner Nachfolger, Johann Franz Puechner ( f l  1761), schreibt 
hierüber: „D ie  Pfarrkirchen, so erst vor wenig iaren wegen enge, vnformlichen 
alter vnd baufelligkeit ser schlecht gestaubten, anjetzo aber durch m itl Herrn 
Caspar lippen etlich zwanzig iahr laug gewestem Camerer vnd P farrer allster 
allenthalben in  solchen standt vnd zirdte gesetzt worden, daß auf dem landt

Vielleicht: bei den Nachkommen des ILjMwar. Förstcmann I. 18.
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wenig dergleichen anzutreffen, ist dem hl. m artirer k an o rn tio  eingeweichet, ob- 
schvn selber n it in der mitte sondern nur zu oberist zusehen ist, Massen in der 
mitte eine sehr ansehnliche vnd m e/sstetische büldnuß der muetter gottes mit 
dem stemmkindlein auf dem armb stehet." (Arch. d. erzb. O rd .)

D ie  Schmid'sche M atrikel berichtet: In  bno eee lssin  pnroobin li oonspi- 
o iu n tu r 86pultnrn6 iI1n8trinw  i)6r8oim rum  ex fnwiIÜ8 Hürschau von Hürschen- 
berg, T hü rnd l, Schalldorf.

D ie  P farrei Emmering w ar 1524  noch freier Collation; 1740  wird sie 
a ls  M onatspfarrei aufgeführt.

D ie  edle Eva Kath. von Hirschau, si 1 7 2 6 , stiftete hieher eine silberne 
M onstranze, drei silberne Kelche, einen Kreuzpartikel und ein schönes Meßgewand.

Ueber Emmering vgl. D eutinger, alt. M a tr . §. 259 , 384 , 6 54 ; O berb. 
Archiv V III. 1 51 ; D eutingers B eiträge IV . 5 9 ; Z im m erm ann, churb. Kalender 
1754  1. S .  296 (mehrfach feh lerhaft); Apians Topographie 126.

L a m p f e r d in g ,  ImnttriciinA-on,*) wird um das I .  1120  von einem 
Edlen Rahew in von Gosselzhausen zum D om e in Freising geschenkt. (H undt, 
bayer. Urkk. S .  88. 107 .) Eine Hube zu Lampferting erscheint im I .  1471 
als Eigenthum des J ö rg  Puebinger zu Töttendorf. (O b . Archiv X I I I .  323 .)

P fa rre r J o h . Franz Puechner bemerkt im I .  1 7 5 8 , daß nach Aussage 
alterlebter Leute das M uttergottesbild in hiesiger Filialkirche von demselben 
M eister sei verfertigt worden, aus dessen Hand die M arienstatue zu T un ten 
hausen hervorgegangen (angeblich M eister Kunz in Rosenheim circa 1335).

D e t t e n d o r f ,  tötinäort'J^) ist geschichtlich nachweisbar unter Bischof 
Gottschalk von Freising (9 9 4 — 1006). E in  Edelm ann E parhart vertauscht an 
den genannten Bischof eine Hube m it Hof und allem Zubehör im O rte  D stin - 
ciorl. (N oivbölboolr, In8t. IVisinA. I. 2. X  1114.)

E in  in hiesiger Kirche befindlicher Grabstein läßt noch die N am en: Caspar 
der Puebinger und Agnes O ttenhoferin, sowie die Jah rz a h l 1448 erkennen.

Noch besteht das alte Schloß H irsch b ich l m it 4  Erkerthnrmen auf einem 
aufgeworfenen Hügel gelegen, einst der Münchener Fam ilie Schobinger, dann 
den Edlen von Hirschau gehörig, jetzt Eigenthum eines W irthes. (V gl. W ening 
I . 204  m it Abb.)

D a s  Schloß S c h a l ld o r f  ist längst verschwunden, nur seine S tä tte  ist noch 
bekannt. I n  ApianS Topogr. (o. rr. 1 585) S .  126 wird Schalldorf n ob ile  
prneciiu in  geheißen. D ie  R itte r von Schalchdorff sind im I. Bde. der N o n . 
Loio. vom X I I .— X IV . J a h rh , vertreten. V gl. daselbst x . 466 .

5. Glonn.
P fa rre i m it 1534 Seelen  in  252 Häusern.

Glonn, D., Ps.-K., Pf.-S., Schule. >j- Doblberg, W.................. 26 S . 4 H. 2„ Kil.
463 S. 70 H. — Kil. Filzen, W....................... 6 „ 2 „ 1,. „

Adling,  D., Nbk. . . 84 „ 14 >,« ,, Gailling, D ?«) . . . 7 „ 4 „ 3 „
Am Berg, W. . . 10 2 „ 0,« „ Georgenberq,  W., Nbk. 77 „ 3 „ 2„ „
Balkam, D. . . . 51 „ 11 „ 0,8 /, Haslach, D., Flk. . . . 65 „ 12 „ 2„ „

"0 Bei den Nachkommen des Lantfrid. Förstemann I. 833.
4144.

***) Die übrigen Häuser dieser Ortschaft gehören in die Pfarrei Schönan.
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Hecken, E....................... 8S . 1 H. 0„ Kil. Engerling, W.................. 13 S. 2 H. 2 ril
Hermannsdors, D. . . 43 „ 10 „ 2,„ Ccherndorf, D. . . . . 53 „ 10 „ 2 „
Mecking, E..................... 4 ,, 1 „ o „ „ Feuerrent, E.................... 3 „ 1 „ 3
Mühlthal, W. . . . 25 „ 5 „ 0 „ „ Franenbründl, E., tüu'Nch 1 „ 1 ., 2„ „
Oedenhub, E.................. 9 „ I  „ 1 Hans, W. . . . . . 21 „ 2 „ 1 „
Sonnenhansen, E. . . 3 ,, I  „ 2,, „ Hochrent, E. . . . . 1 ,, 1 „ 2„ „
Steinhaufen, W. . . . 23 „  ̂ „ 0,7 Hub, W . , ................... 13 „ 2 „ 0,5 „
Straß, W....................... 10 „ 2 1,- Kohlbründl, E. . . . 1 „ 1 „ 2
Ursprung, W.................. 14 „ 2 „ 1,5 Kulbing, W..................... 25 „ 1 „ 2
Westerndorf, D. . . . 64 „ 1t „ 2„ Lind ach, E. . . . . . » „ > „ 1
Wetterlinq, W. . . . 2>. „ 3 „ 1,5 Mittermühle, E. . . . 10 „ 1 „ 2 „
Wicsmnhl, E................. 6 „ 1 ,, 1,5 „ Moos, E.......................... o 1 ,, 2
Zinneberg, Schl. . . . 15 „ 1 1.5 „ Moosgeiger, E. . . . i  „ 1 1 „

F rm l-n rrit, D., Flk., 4 . 67 „ 9 „ 3,„ Netterndorf, D., Schule . 66 „ 10 „ 1,5' „
Hafelsberg, W. . . . 20 „ 3 „ 2 „ „ Obermühle, E.................. 8 ., 1 „ 2 „
Mattenhofen, D. . . . 83 „ 11 ,, 1,5 „ Oed, W........................... 23 „ 2 „ 2 „
Uebcrloh, E.................... 12 „ 1 „ 3 Pfleg, W......................... 8 „ 2 2

Äruer» (Jakobsbeuern), W., Scheuerer, E.................... 3 ,, 1 „ 1
Exp.-K., 4 - - - . 23 „ 3 „ 5 „ Stroblberg, E.................. 7 1 „ t „

Antholling, D , Exp.-S. 29 „ 6 „ 0,,. Waslmühle, E. . . . 5 „ 1 „ 2 „
Bretzen, W..................... 21 „ 3 „ 1 Weidach, W..................... 7 ,, 2 „ „
Einhaus, E. . . . . 6 „ 1 „ 2 Weiher, W....................... 9 „ 2 „ 2

Anm erkungen: 1) Die Ortschaft Spitzcutrcnk bei Dentinger wird nicht mehr erwähnt; dagegen 
finden sich dort nicht die Ortschaften „am Berg", Franenbründl und Moos.

2) Im  Pfarrbezirke befinden sich etiva 6 Protestanten.
3) Umfang der Pfarrei circa 26 Kilometer.
4) Wege gut.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in daZ Bezirksamt Ebersberg und in die politischen 

Gemeinden Glonn und Beuern.

I. Pfarrsch: Glonn, an einer Zweigstraße von Aibling nach München im Glonn- 
thale gelegen. Nächste Bahnstationen Grafing und Westerham, je circa 10 Kilo
meter entfernt. Post im Orte selbst.

Psuccliirche: Erbauungsjahr unbekannt. Zopfstyl. Geräumigkeit zu
reichend?*"') Baupflicht die Kirche. Spitzthurm mit 4 Glocken; u) die erste: 
„8ull6to8 ooliuuäo, tooitruu ropslio, turmrg, oluncio. Oottes Haus 
xist iost ein liestiiosten Mion. Lainstucä Linst in Ninostou ^088  wiest 
also sestoll ND0DII1." st) Die zweite: ,Muriu stuis löst, ^Voltzung' 8t6Mi- 
xo8 wiest uä w. Dm glr. 1521. ueäes stominuw." . . . .  (Das weitere 
größtentheils abgeschlagen.) Die dritte: „Luäit me L. Lrnst Nonaestv 
iluno >730. I. 10 II. I- Niserere nostis." ci) Die vierte: „Imnckute 
jiueri Dominum. DeZossen von Otto 8punuuA'I in Duncisstut 1879." 
Consecrirt am 17. August 1823 durch Erzbischof Lothar Anselm. Patrocinium 
am Feste des hl. Johannes Bapt. 5 ult. port. 8s. L. Om. bei der Kirche. 
Orgel mit 14 Reg. Pfarrgottesdienst an allen Sonn- und Festtagen. 
Concurs am Patrocinium. Ewige Anbetung am 29. November. Sept.-Ablässe 
am Neujahr, Patrocinium und Dreifaltigkeitssonntag. Aushilfe ist zu leisten 
am Skapulierfeste in Pframsrn. Außerordentliche Andachten: im Advent Rorate 
nach Angabe, in der Fastenzeit an den Mittwochen Nisorsro, an den Freitagen

0  Entfernung von der Expositurkirche ans berechnet.
Die Capelle gehört in die Pfarrei Schönau.

**0  Es befinden sich hier die Grabsteine der Pfarrherrn: Mattth. Nentzlhanser, 41513. Johannes 
Schmalzmair, 4 1644. Melchior Schmalzmair (4 circa 1664). Franz v. P. Winter, 
-f 1758.

Nächst der Kanzel ein schönes Epithaphium mit Reliefbildnissen und der Schrift: Hie 
ligt begraben der Edl vnd vest Hanns Warmun(d) von Bienzenau zu zinenberg (ohne 
Jahrzahl).
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Kreuzweg, 4  Oelbergpredigten; an den Sonntagen des Jahres Rosenkranz; im  
M a i Maiandachten. F ü r die 3 Fastnachtstage w ird 40stündiges Gebet ge
stiftet. B ittgang nach Tuntenhausen am Donnerstag nach Pfingsten m it geist
licher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  26 Requiem, 42 Messen. Z u r A ller
seelenbruderschaft sind 3 Requiem und 8 Messen gestiftet.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Allerseelenbruderschaft, nach mehr als zweihundert- 
jährigcm Bestände oberhirtlich approbirt am 20. August 1639; aggregirt der 
Erzbruderschaft M a riä  H immelfahrt in  Rom am 1. J u n i 1876. Hauptfest 
am Dreifaltigkeitssonntag; an den Quatempersvnntagen Predigt, Gedenken, V ig il 
und Libera, am Montag darauf Seelenamt, Beimesse und Libera. —  Vermögen 
der Bruderschaft 12685 4 /. 16 /H.

2) Verein der christlichen M ü tte r, oberhirtlich errichtet am 11. November, 
aggregirt am 19. November 1872.

.3) Marianische Jünglingscongregation, oberhirtlich errichtet am 16. M ärz 
1881, aggregirt der Hauptcongregatiou M a riä  Verkündigung in  Rom am 
27. M ärz 1881.

4 ) Marianische Jungfrauencongregation, oberhirtlich errichtet am 4. J u n i 
1881, aggregirt in  Rom am 21. J u n i 1881.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer von G lonn. —  V er
mögen der Kirche: a) rent.: 25742 47. 59 /H., l>) nichtrent.: 14616 47. 
14 /H. Baufond der Pfarrkirche m it rent. Vermögen von 3005 47. 16 /H.

I I .  Nrlwnkirchen: 1) A d lin g . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch. B au
pflicht die Dorfschaft Adling. 0 v n 8 .  äul>. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Patron 
der hl. Lampertus. i a lt. W ird  nur einigemale hl. Messe gefeiert. B i t t 
gang hieher am M ittwoch der Bittwoche.

2) G eorgenberg . Erbauungsjahr l723 . Renaissancestil!. Banpflicht 
die Schloßherrschaft von Zinneberg. Consecrirt am 7. September 1723. Kuppel
thurm m it 2 kleinen Glocken. Patron der h l. Georg, l  a lt. N u r einigemale 
h l. Messe. B ittgang hieher am Markustage.

3) Schloßcapelle in  Zinneberg. Renaissancestyl. Baupslicht die G uts
herrschaft. 1 a lt.

I I I .  F ilia lk irch e n : 1) F ra u e n re it ,  abseits der Straße von G lonn nach Höhen
ra in  gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. l8 7 2  restaurirt. Renaissancestil!. 
S ehr geräumig. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken. Con
secrirt am 18. J u n i 1707. I 'i tu lu g : M a riä  Himmelfahrt. 3 a lt. Port. 
88. 6m . Orgel m it 6 Reg. G o tte sd ie n s t an allen S onn - und Festtagen 
m it Ausnahme der Quatempersonntage, der Marktsonntage, des Frohnleichnams- 
festes und S t .  Johannes Bapt. Außerordentliche Andachten: während der 
Frvhnleichnamsoctave Vesper. B ittgang hieher am Montag der Bittwoche. 
Concurs an den Festen M a riä  Verkündigung, H im m elfahrt, Geburt und Em
pfängnis. —  S t i f t u n g e n :  3 Requiem und 8 Messen. —  Meßner ein G ütler 
des Ortes. —  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 11242 47. 88 ^ . ,  b) nichtrent.: 
4173 47.

2) H as lach . Erbauungsjahr unbekannt. Restauration bevorstehend. S ty l 
gothisch. Geräumigkeit beschränkt. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 
2 Glocken. Oon8. ckub. Patron der h l. Coloman. 3 a lt. port. Kein S o n n 
tagsgo t tesdienst .  B ittgang hieher am Dienstag der Bittwoche. —  G e s t i f te t  
1 h l. Messe. —  Vermögen: a) rent.: 5317 47. 16 /H., l>) nichtrent.: 1042 47.

IV .  P fa rrvc rIM tn issc : Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 3021 47. 
87 /H., Lasten: 888 47. 24 oA., Reinertrag: 2133 47. 63 /H. Onuscapital
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noch 309 41. 9 m it 52 4 /. 29 jährlich abzusitzen. Widdum: 13 Im 
15 a 54 qm —  38 Tagw. 61 Deziin. Aecker, 7 5a 97 a 30 qm —  23 Tagw. 
40 Dezim. Wiesen, 2 Im 9 a 55 qm 6 Tagw. 15 Dezim. Holz. Durch
schnittsbonität: 8. Pfarrhaus 1842 erbaut, zu klein, trocken. Oekonomie- 
gebäude 1850 erbaut, geräumig. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. 
Hilfspricster 1 Cooperator im  P farrhvf und 1 Expositus in  Jakobsbeuern. 
D ie  Matrikelbücher beginnen 1630.

V. SchlilvcrlM tnisse: 1) Schule in  G lonn m it 2 Lehrern, 164 Werktags- und 
70 Feiertagsschülern. 2) Schule in  Netterndorf siehe unten unter Jakobs
beuern. Von Reinsdorf, Reiserthal und Kreuz der P farre i Egmating kommen 
Kinder in  die Schule in  Glonn.

Missionen wurden gehalten 1845 und 1862 durch Redemptoristen, 1870 
durch Jesuiten, 1880 durch Kapuziner.

E.vposilur In lw ö s iit 'lim l.
I .  Erpositursch: A n th o l l in g  auf einer fruchtbaren Hochebene gelegen m it schöner 

Fernsicht auf die bayerische Alpenkette. Nächste Bahnstationen Bruckmühl und 
Aßling, je 8 Kilometer entfernt. Post G lonn, woher der Postbote kommt.

Cypositurliicche in  Beuern (Jakoböbeucrn). Erbauungsjahr unbekannt. 
Rundbogenstyl. Geräumigkeit nicht zureichend. Baupflicht die Kirche. Thurm  
1825 neugebaut m it Kuppel, seit 1878 Spitzthurm m it 2 Glocken; die eine 
trägt die Insch rift: „m ie li Im t g-osssn m aistar Im inrio lr anno clomim 
m o o e o X V I I I .  to r ia  soeuucla post p u rilica o io m L "; die andere: „V ivo s  vooo, 
mortuos plavAO, tu lAura 1'ranA'o. X ioolaus IW gim uIt. N nnvüsn 1826." 
Oons. cku5. Patrocinium am Feste des hl. Apostels Jakobus. 3 a lt. Lx. 8s. k .  
(seit 1866). Om. m it Ossuar. O rgel m it 9 Reg. G o tte s d ie n s t an allen 
Soun- und Festtagen, ausgenommen das Fest des hl. Johannes Bapt. Concurs 
am Patrocinium m it Aushilfe von G lonn und Schönau. Ewige Anbetung 
am 12. Janua r; Sept.-Ablässe am Feste M a riä  Lichtmeß und am Patrocinium. 
Aushilfe ist zu leisten: 1) in  G lonn an den Quatemper-Sonntagen und M o n 
tagen, am Palmsonntag, Gründonnerstag, beim -lOstündigen Gebete während 
der 3 Fastnachtstage, am Feste Christi H imm elfahrt, am Feste des hl. Johannes 
Bapt., am 3. November und am Tag der ewigen Anbetung (29. November); 
2) in  Frauenreit an allen Frauenfesten, ausgenommen M a riä  Lichtmeß; 3 ) in  
Weiterskirchen, der P farre i Schönau, am Feste M a riä  Namen; 4 ) in  Berg
anger, der P farre i Schönau, am Cäcilienfeste (Sonntag vor Cäcilia). Außer
ordentliche Andachten: Rorate nach Angabe; an-Fastensonntagen Oelbergandacht 
m it Predigt, herkömmlich; an den Freitagen in der Fasten Kreuzweg, fre iw illig ; 
an den Samstagen von Christi H immelfahrt bis zum Erntedankfest Schauer
ämter nach Angabe der Gemeinde; während der Allerseelenoctave täglich Rosen
kranz, fre iw illig . B ittgang nach Au bei A ib ling  am M ittwoch vor Pfingsten 
m it h l. Aemtern in  der Taxa-Capelle und in  der Pfarrkirche; am Donnerstag 
nach Pfingsten B ittgang nach Tuntenhausen, beide m it geistlicher Begleitung. 
—  S t i f t u n g e n :  11 Jahrtage m it Requiem ohne V ig il,  3 davon m it h l. B e i
messe, 2 Jahrmessen. —  Meßner und Cantor der Lehrer von Netterndorf. — 
Vermögen der Kirche: a ) rent.: 19185 44. 40 -H., 1>) nichtrent.: 9213 114. 8 -H.

I I .  Erpositnrverhültmsse: Präsentationsrecht der P farrer von G lonn. Fassion: 
Einnahmen: 713 114. 82 -H., Lasten: 27 44. 1 ^>., Reinertrag: 686 44. 81 
W iddum: 7 5a 1 a 55 qm —  20 Tagw. 59 Dezim. Aecker, 6 5a 38 a
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52 qm —  18 Tagw. 74 Dezim. Wiesen, 3 Im 80 u 25 qw  —  11 Tagw. 
16 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 8. Expositurhaus erbaut circa 1830, 
geräumig. Passend, theilweise feucht. Oekonomiegebäude unter e inem  Dache 
m it dem Expositurhaus, hinreichend geräumig, in  gutem Zustande. Baupflicht 
die Expositurgemeinde.

I I I .  SchuIvcrIMInisse: Schule in  Netterndorf m it 1 Lehrer, 67 Werktags- und 
49 Feiertagsschülern. Schulhaus 1879 neugebaut. Aus den Ortschaften Berg
anger, G a illing , Kreithan, Rohrsdorf und Weiterskirchen der P farre i Schönau 
besuchen Kinder die Schule in  Netterndorf.

K le ine  Notizen. G lo n n ,  O la rm ^) ist uns im  I .  826 beurkundet, zu welcher Zeit 
ein Priester Hadhmunt eine Ansiedlung und 3 Leibeigne daselbst laut einer 
Verhandlung zu Aßling der Domkirche zu Freising schenkt. (Llmolm lbook, 
Inst. lO ls inA . I .  2. R i 490.) Es scheint, daß dieser Priester in  OIuim selbst 
wohnte, woraus sich das Vorhandensein einer Kirche als Folgerung ergäbe; 
wie schon erwähnt, betrachten w ir  das hiesige Gotteshaus wegen seines Patro- 
ciniums und seiner Lage am Glonnflüßchen als ursprüngliches Baptisterium.

Unter Bischof O tto  I I .  von Freising (1 1 8 4 — 1220) w ird  G lonn bereits 
als P farrei aufgeführt; die uetrr epweoporum büH nAeusium  bemerken von 
ihm : Oeciit oapitu lo suo praecliu in  Hansen nt UnIxinA oum karoe lna  
OIon props Ainnonbsi'A' (e. a. 1195). (Deutingers Beiträge I. S . 73.) 
A ls  ersten hiesigen P farrer lernen w ir  im  I .  1244 einen Oüunraäns plebanns 
äe Odlan kennen. (N on . Lo ie . V . 464.) Edle von G lon wie M itixo rvo  
de O lana werden in  Ebersberger Urkunden im  X I .  Jahrh , wiederholt namhaft 
gemacht. (G f. Hundt, Cartul'ar d. K l. Ebersberg S . 25.)

Am Tage des hl. Hieronymus 1349 verschafft Adelheid, Ulrich des 
Griw thaimers W ittw e , aus ihrer Hube zu Palchaim ein halbes K. P f. 
„dein gotzhaus ze sant Johans ze G lan , daz man da von ain ewigs Licht sol 
züncken vnd beliwchten dez nachts." (N on. Uoio. X IX .  S . 524.)

Von dem Pfarrherrn Melchior Schmalzmayr von G lonn, geb. zu Gelting 
1617, der seinem Bruder Johannes ( f l  1644) im  Besitze dieser P farre i folgte, 
cxistiren denkwürdige autobiographische Nachrichten. Zum I .  1632 berichtet 
er: „G lo n , alda im  khuglveld v i l  der bauru Wacht vmbracht worden, ist durch 
die Schweden biß an ein badtstuben ganz abgebrendt worden." Aus der Pest
zeit 1634— 36 w ird gemeldet: „Z u  G lon ist ds würthshauß vnd Hueben, 
waß n it zeitlich gewichen, ganz außgestorben, im  P fa rrho ff, darbet) sich würth 
vnd w ürth in  auch erhalten, Niemandts gestorben." Dieses Gasthaus findet sich 
in  der Landtafel vom I .  1595 unmittelbar nach Zinneberg, der Besitzung der 
Herrn von Pienzenau, erwähnt m it den W orten: „M e r  Hofmarch in der 
Täfern zw G lan soweit die Tachtropsfen gehn." (Mscpt. im  Bes. d. V .)

Von seiner eigenen Person berichtet P farrer Schmalzmayr: „Anno 1642 
bin ich Priester worden, Celebrirte mein erste M öß nach Ostern zu G lon . . . 
M e in  anstandt ist balt geweßen die Cooperatur auf Frauen R eith, die vnder- 
haltung hat m ir Herr Bruder bey seinem Disch geben." (Absch. im  erzb. O rd .)

D ie  Schmid'sche M atrike l bemerkt: In  Iiao oeoiesia oonspieiuntnr sepul- 
tnrae illu s triss . Ooinitum  Fugger in  Zinnenberg et lü rrnunm  cle Pienzenau.

I n  der Sunderndorffer'schen M atrike l heißt die P farre i G lon noch dem 
Domcapitel in  Freising incorporirt, während in jener vom I .  1740 nur mehr 
von einem Präsentationsrechte des Cathedralcapitels die Rede ist.

*)  Keltischer Flußname, nach einigen „ lla r ,  lauter", nach anderen „Zweig" bedeutend.
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D er erste landesherrlich präsentirte P farrer war Benno Amann, vormals 
Prediger in  A ltö tting , ernannt 1803, gest. 1810.

I n  hiesiger Pfarrkirche sieht man noch im obern Stockwerke der Sacristei 
das gothische Gewölbe des früheren Presbyteriums.

Es befinden sich hier auch mehrere altdeutsche Neliquienbehältnisse von 
mittelmäßiger Arbeit, sowie eine sehr interessante mittelalterliche Taufschüssel.

E in  sehenswerthes Meisterstück der Goldschmiedarbeit, von Harrach herge
stellt, ist die neue Monstranze, welche den Baum des Lebens eigenartig ver- 
sinnbildet.

I n  einem Tuffbruche nächst G lonn grub man in  neuerer Zeit eine A n 
zahl Nömermünzen (von Claudius und Nero) in  stark oxydirtem Zustande aus.

Ueber Glonn vgl. Deutinger's ält. M a tr. W . 260, 386, 6 5 0 ; W ig. 
Hund, Stammenbuch I I .  230, 235; Oberb. Arch. X X . 3. Heft. 3 7 ; A . Huber, 
Eins. d. Christenthums I I I .  278; Apian's Topographie 128.

A d lin g  erscheint zuerst um 1120 m it Xrickickoli, Im itü o lt , IV s rin Im rt, 
Untres 6e M a liZ e n ? )  (Hundt, Cartular des K l. Ebersberg. S . 55.)

D as hiesige Kirchlein w ird erwähnt unter Bischof O tto  I I .  von Freising 
(4  1220): ob ln tio  cke onpella in  XcklinZen suxtn O inu. (H und t, bahr. 
Urkk. S .  71.)

Am  S t.  Urbanstag 1340 verkaufen Hailkmar von Adling und sein Sohn 
Heinrich S tie r von Northosen um 10 K. P f. ih r Eigen zu Hermannsdorf an 
das Kloster Beiharting. (Oberb. Arch. X V I .  14.)

D as hier bestehende Gotteshaus wurde zur Säcularisationszeit von der 
Gemeinde angekauft und so der Zerstörung entrissen.

F ra u e n re it ,  ursprünglich blos kn e u t geheißen, m it welchem Wortlaute 
es die M atrike l vom I .  1315 als Kirchort m it Sepultur aufführt, begegnet 
uns in  seiner jetzigen Form erst im  X V . Jahrh . Friedrich der Neumair zu 
Frauenreit verkauft im  1 . 1454 m it anderen Genossen mehrere Hofantheile zu 
Spielberg. (Oberb. Archiv V I I .  269.)

Diese große Filialkirche besitzt eine herrliche altdeutsche Muttergottesstatue 
(M a ria  aufgefaßt als Leckes Lap ien tiue ) und aus etwas späterer Zeit- die 
2 schönen Figuren S t.  Joseph und S t.  Joachim.

G eorgenberg  ist vielleicht identisch m it „nck ke rZ o ", wo ein gewisser 
Hahmunt (Vater des obigen Priesters Hadhmunt?) zur Zeit des Bischofs Atto 
ein O ratorium  erbaut, welches dessen Nachfolger H itto  am 20. Januar 813 
einweiht und als Besitzthum seiner Domkirche übernimmt. (N eio lle ibee lr, b ist. 
IV isinA'. I .  2. X . 29 l . )

I n  Apians Topographie S . 128 heißt dieser O r t  auffallender Weise 
Ollrnpei-A (mißverstanden statt Jürgenperg?).

Dieses Kirchlein, welches zu Anfang des vorigen Jahrhunderts wegen 
Baufälligkeit lange geschlossen w a r, hatte dazumal noch keinen T hu rm ; die 
2 Glöcklein hingen in  einer Maueröffnung.

H as lach  findet sich um das I .  1050 als viens Ilnsn In iV -*) in  Ebers
berger Urkunden verzeichnet. (H undt, Cartular S .  31.)

I n  einem In ve n ta r vom I .  1731 werden unter der Kirchenzier erwähnt: 
„2  P ar schwarze leichter m it Heyl. re iiyu ien gefaßt." Wahrscheinlich waren

*) L lla lin A v n  — Bei den Nachkommen deZ Atalo. Förstemann I. 117. 
Ahe m it Haselstauden.



Pfarrei: 6. Grafing. 255

hier die Reliquien des hl. Coloman und des h l. Kreuzes eingeschlossen, welche 
nach der Schmid'schcn M atrike l das Filialkirchlein besaß.

Ja ko b sb e u e rn  erscheint urkundlich unter Bischof W olfram  (9 2 6 — 938) 
in  der Form : nst Imug-antin p n rn n ,*) woselbst dieser Bischof eine Hube an 
den edlen Meginhart vertauscht. (N e io lla lbee ll, b ist. lO ls ii i^ . I .  2. bi. 1002.) 
I m  I .  1294 verlieh Bischof Emicho von Freising fü r die Kirchtrachten (p io llss ), 
welche aus zwei Decanaten (A ib ling  und G lonn) nach Beiharting zu Wall
fahrten pflegten, darunter Echsing und Hangentenpeuren, einen Ablaß. (N on. 
Lo io . V . 409.)

A ls  ersten bekannten Ortsseelsorger finden w ir  verzeichnet im  I .  1630: 
6eorg'iu8 Ostsriinestör IlenetiowtuK in  l lo p r i i.  Ueber die S tiftung  des 
Beneficiums daselbst fehlen nähere Nachrichten.

D ie  ältern M atrikeln sowie die Landtafeln Apianö schreiben den O rts 
namen einfach U asvrsn , L e irn , L su ru . D ie  jetzige Form desselben läßt sich 
erst in  einem Eintrag des Pfarrherrn Melchior Schmalzmayr (um  das I .  1650) 
nachweisen. Wo es heißt: „D em  Herrn Oooperatori auf dem Lsnelio io  bey 
der Fillialkhirch S t. stueobsPoyrn uststitiou wöchentlich 1 gülden, iärlich 
52 f l . "  (O rd.-Arch.)

A n th o l l in g  kommt um 1140 als L m tlm Im in M n ^ )  vor. (N on . öoio. 
IX .  413.)

D as schöne Schloß Z in n e b e rg  soll ursprünglich Zinnen geheißen haben, 
und unter diesem Namen 1235 vorkommen (Friedrich von Preysing zu Zinnen). 
(H und , Stammenbnch I I .  240.) Es gedieh in  der Folge an die Geschlechter 
der Pienzenau, Fugger, Arco u. a. (V g l. Wening I .  208 m it Abb.)

D ie  Ortschaften Steinhaufen, Doblberg und Sunderhausen hatten früher 
kleine Kirchen, die der Säcularisation zum Opfer fielen.

^ e lla rm in A L n E -)  —  W etterling findet sich urkundlich um 1070, Vkestron- 
stört' —  Westerndorf um 1035. (Hundt, Cartular, in  instieo.)

6. Grafing.
Organisirte P farre i m it 2541 Seelen in  459 Häusern.

Grafing, M it., Pf.-K., Schule, -j- Obergnsta, z. .E. . . . 3IS . 7H.4 Kil.
832 S. 150 H. — Kil. Oexing, D., Pf.-S. . . 492 „ 98

Asfingcr, E. . . . - b „ 1 1 „ Pirstling, E................... 3 „ 1 „ 2
Bahnhof, W. . . . 37 „ 0 „ 2 Schamach, E.................. 4 „ 2 „ 2
Bauer am Berg, E. . 8 „ 1 „ 1 „ ^obcl, E........................ 5 „ 2 „ 1,-
Burgholz, z. H. . - 38 „ 8 „ 0„ „ Wiesham, D .................. 38 ,. 6 „ st-
Gasta, z. H. . . . - 31 „ Oberelkofen, D., M ., 4 97 „ 16 „ 3
Großottmnhle, E. . - 11 „ 1 „ o„ „ Vachhäusl, E................. 6 „ 2 „ 2 „
Gündlkofen, z. H. . . 17 „ 3 „ 1,. Dicha, D ........................ 70 „ 11 „ 2
Haidling, E. . . . . 13 „ 3 „ 2 „ Cissendorf, D ................. 80 „ 18 „ 4-
Hammerschmidc, E. . 5 „ 1 „ o„ Hcnncleiten, E. . . . 6 „ 1 „ 4,5
Höllmnhle, E. . . . 12 „ 2 „ 1 Unterelkofen, D. . . . 109 „ 21 „ 2
Höslfnrt, z. H. . . - 16 „ 4 „ 1» Frauenneuharting, D.,
Kottmühlc, E. . . - 9 „ 1 „ o„ „ Flk.,Benf.-S., Schule, >b 85 „ 13 „ 6
Nettelkofen, D. . . . 02 „ 6 „ 2 ,, Baumberg, W. . . . 25 „ 3 „ 2

*) Bei den hängenden (schiefen) Gebäuden. Förstemann I I .  732.
Bei den Nachkommen des Anthelm. Uoiobold. Inst. 10'isinA. I. 2. U. 202. 
Bei den Nachkommen des IVellsmar (Vaclomuriim). Förstcmann I. 1226. 

-s-) Entfernung vom Bcucficialsitz berechnet.
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Biebing, E.................. . 8S . 1 H. 1 Kil. Teqrrnau, D., Flk., . . 94 S. 15 H. 2 Kil.
Buch, W...................... - 18 „ 2 „ 2 „ Äucha, W. . . . . . 23 „ 3 „ 1 „
Geisfeld, E................. 1 ,, 3 Eichbichl, W. . . . . 24 „ 1 » 1.. „
Graben, W................. . Id  „ 3 „ 1 „ Eschculoh, W. . . . . 33 ,, 7 „ 2,, „

Haging, D., Flk. . . . - 64 „ 12 „ 2 „ Fuchs am Berg, E. . - 5 „ 1 „ 2 „
Höhenberg, E. . . . - 5 „ 1 ,, 2 „ Graben, E................... . 8 „ 1 ,, 2 „
Hungerberg, E. . . - 6 „ 1 „ 1 Großaschau, E. . . . - 7 „ 1 „ 2 „
Knogl, E..................... . io  „ „ Hagenberq, E. . . . - 7 „
Lacken, E.................... 1 „ 1.. „ Moosen, W................. . 15 „ 2 „ 2 „
Mayr am Haus, W. . - 22 „ 4 „ 2 Oed, E........................ - 6 „ 1 2 „
Naunstadt, E. . . . - 6 „ 1 „ 1„. „ Ried, E...................... . 6 „ 1 „ 2 „ „
Schaurach, E. . . . - 9 „ 1 „ 2 » WimpersiugH) W. . . . 3 „ 1 „ 2 »

Anmerkungen: I)  Bei Deutingcr „Leprosenhans", „Abdecker" und „Weißgiirbwalch" werden 
nichtmehr angeführt; dagegen finden sich dort nicht die Ortschaften: Afsinger, Bauer am 
Berg, Burgholz, Obergasta, Wiesham, Buch und Geisfeld.

2) Im  Pfarrbezirk befinden sich gegen 20 Protestanten, nach Feldkirchen eingepfarrt.
3) Umfang der engeren Pfarrei 21 Kilometer, des Euratbeneficiums IO Kilometer.
4) Wege gut.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Ebersberg und in die Politischen 

Gemeinden: Markt Grafing, Oexing, Elkofen, Nettelkofen, Straußdorf und Frauenneuharting.
6) Jni I .  1817 wurde die Filiale Kirchseon nach Ebersberg nmgepfarrt; 3 Hiinser von Klein

aschau, bisher zur Pfarrei Grafing gehörig, wurden 1881/82 nach Emmering nmgepfarrt.

I. Pfarrsli?: O e x in g , zusammenhängend m it Grafing und nur durch eine Straße 
davon geschieden, an der Straße von Ebersberg nach Rosenheim und an der 
A tte l gelegen. Nächste Bahnstation Grafing 2 Kilometer entfernt; Post in  
Grafing.

P farrkirche: Erbaut 1692; restaurirt 1879. Renaissancestyl. Geräumig
keit kaum zureichend?*) Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 5 Glocken, 
sämmtliche gegossen 1879 von Graßmayr in  Innsbruck. Inschriften: a) „Im u ä o  
Dornn verum , eonZreAv eierum, Dekunetos p lo ro , Deslu ckeeoro." b ) „B e im  
M orgen- und beim Abendstern —  Und in  des Tages M itte  —  Grüß ich die 
M u tte r unsers Herrn —  M i t  flehentlicher B itte , —  Daß sie den Frieden uns 
verleiht —  Z u  jeder Z e it, zu jeder Zeit, l iv e  N u r in !"  e) „Benno heiß' 
ich, Heiligkeit preis' ich, Halte die Segenshand über das Bayerland." ck) „V o x  
mea. vox v itu e ; voeo vos uck suora, ven ite ." e) „ 0  re x  Z lo rius  Oüriste 
veni eum paoeD Consecrirt am 4. J u n i 1707 durch Bischof Johann Franz. 
Patron der hl. Aegidius (1. September). 3 u lt. port. 8s. L . Om. bei der 
Pfarrkirche m it Leichenhaus. O rge l m it 20 Reg. P f a r r g o t t e s d i e n s t  an 
allen Sonn- und Festtagen. Ewige Anbetung am 26. August. Sept.-Ablässe 
am 4. Adventsonntag, am Feste Peter und Pau l und M a riä  Himmelfahrt. 
Aushilfe ist zu leisten am Sebastianifeste in  Ebersberg. Außerordentliche A n
dachten: im  Advent 5 Rorate nach Angabe, in  der Fasten 6 Oelbergandachten 
m it Predigt (durch Sammlung honorirt), 6 Kreuzwegandachten, gestiftet, im 
M a i wöchentlich viermal Maiandacht (durch Sammlung bestritten), vom Feste 
der hl. Anna bis M a riä  H im m elfahrt der S t .  Anna-Rosenkranz (durch Sam m 
lung bezahlt), von M a riä  H imm elfahrt bis M a riä  Geburt Frauendreißiger
litane i, gestiftet. B ittgang am M ittwoch vor Pfingsten nach Tuntenhausen, 
m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  6 Jahrtage m it V ig il und Requiem 
(darunter 5 m it 2 Beimessen), 28 Jahrtage m it Requiem ohne V ig il (darunter

ch 2 Hauser dieser Ortschaft gehören zur Pfarrei Holzen.
**) Von den Grabsteinen der Kirche trägt einer die Inschrift: „Iris lig t begrabe ü' erbau 

Olas Orosott unä aüa sein Iisnstrav nnel clor L rv irä ig  der rnartein (Irosott ir  
sun, vicar 2 U Orätkivg un eapslisü ru neubarting äs. got. gsnail. nn unä Ulken 
aus fs r gesobleobte. nn. u. gläubig. seien. 1531." Ein anderer Stein: „christan Drickl 
ist gestärkten des montags in osterfeiertage m . . . l p x x x v . "
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4  m it 1 und 4  m it 2 B eim esscn), 9 7  Jah rm essen ; außerdem gestiftet das 
S t .  Jo sep h s-A m t.

B r u d e r s c h a f t e n :  1 ) A llerseelew Bruderschaft; oberhirtlicher Consens vom 
28 . S eptem ber 1 7 0 7 ; aggregirt in  M ünchen am 28 . O ctober 1 7 07 . Convent
tage die 4  Q uatem personn tage, Fest M a r iä  Lichtmeß, S o n n ta g  nach P hilipp! 
und Jak o b i und nach S t .  L au ren tiu s; N achm ittags P red ig t, D re iß iger, L itanei; 
an  den Q uatem persam stagen N achm ittags V ig il und Libera.

2 )  Liebesbund zum W ohle der Lebenden und zu H ilf und T rost der A b
geschiedenen, ohne oberhirtliche G enehm igung 1 7 7 4  errichtet. H auptfest Im m u - 
on lu tu  O on o ep tio  U . V. A uf dem B rud erschaftsaltar wöchentlich 1 LiebcS- 
bundmesse ( 2 — 3 0 0  solche müssen jährlich versendet w erden).

D en  M eßnerdienst versieht statt des Lehrers ein V icem eßner, den C antvr- 
dienst der Lehrer. Eigenes M eßnerhaus nicht vorhanden. —  Verm ögen der 
Kirche: u ) re n t.:  3 6 3 6 3  47. 75  ^ . ,  b )  n ich tren t.: 3 1 3 5 9  47.

>1. R rlie iik ircheu : 1 ) D r e i f a l t i g k e i t s k i r c h e  im M ark te  G rafing . E rb au t 1672 . 
Renaissancestyl. B aupflicht die M arktgemeiude G rafin g . Oon«. 1 6 80 . Kuppel- 
thurm  m it 2  Glocken, die erste gegossen 1 7 2 0  von Langenegger, die zweite 
1 8 4 4  von H ubinger in  M ünchen. I 'i tu ln s  die h l. D reifaltigkeit. I u lt. 
tix ., 2  u lt. p o r t .  8 s .  O rg e l m it 5  R eg. (unbrauchbar). G o t t e s d i e n s t :  
am  P a tro c in iu m  Festgottesdienst durch d as  P fa rra m t; an diesem T ag  auch 
C oncurs; sonst täglich Frühmesse und an  S o n n tag en  auch 10  U hr-M esse 
durch Beneficiaten. — G e s t i f t e t  sind 2  J a h r ta g e  m it V ig il und Requiem  
(1 davon m it 2  Beimessen) und 1 M arce lliam t, durch den P fa r re r  zu halten .
—  Nießner ein B uchbinder von G ra f in g , C an to r der Lehrer von G rafing . —  
Verm ögen der Kirche: a )  re u t.:  2 1 1 3 8  4 / . ,  6 ) n ich tren t.: 9 3 8 4  4 / .

2) L e o n h a r d s k i r c h le in .  E rb au u n g sjah r unbekannt, die Capelle stammt 
w ohl au s  dem X IV . J a h r h . ,  der A nbau  a u s  dem A nfang unsers Ja h rh u n d e r ts . 
P resb y terium  gothisch, Schiss m it Flachdecke. B aupslicht die M arktgemeinde 
G rafin g . O ons. «tust. K uppelthurm  m it 2 alten  Glocken ohne In sch rift. 
P a tro n  der hl. Leonhard. 3  u lt. tix . O rg e l m it 4  Reg. (unbrauchbar). 
Wöchentlich 1 h l. Messe. —  M eßner ein B uchbinder. —  O h n e  Verm ögen.

3 ) C a p e l l e  i n  E i s s e n d o r s ,  1 8 2 5  ren o v irt, 1 8 2 7  benedicirt. 1 u lt. 
p o r t . 1 Glocke von H ubinger in  M ünchen. —  Außerdem finden sich noch 
Capellen in  D ich a , Nettelkofen und O exing , welche aber n u r  der P r iv a t
andacht dienen.

I I I .  F il ia lk irc h e : O b e r e l k o f e n ,  h a rt an  der B a h n  von G rafing  nach Roseuheim 
an  einem H ügel gelegen. E rb au u n g s jah r unbekannt. R estau rirt 1452. O hne 
ausgeprägten S ty l ,  Flachdecke. G eräum igkeit zureichend. B aupflicht die Kirchen
stiftung und Gemeinde. K uppelthurni m it 2  Glocken, eine alte ohne In sc h rif t  
und eine neue, gegossen 1 8 5 6  von Oberascher. O ons. «Inst. P a tro n  der 
h l. Bischof M a r t in u s . I a l t .  tix ., 2 u lt. p o rt . W ährend des S o m m e rs  8 s . 
eingesetzt. 6 w . bei der Kirche. D ie  Gemeinde läß t jährlich 6 Aem ter halten .
—  S t i f t u n g e n :  5  J a h r ta g e  m it Requiem  ohne V ig il , 3  Jahrm essen . —  
N ießner der H uberbauer im O r t .  - Verm ögen der Kirche: u ) re n t.:  6 3 0 8  4 / . ,  
st) nichtrent.: 4 5 5 4  45.

Schloßcapelle in  Unterelkofen, erbaut 1 6 8 0 — 1 6 90 . Zopfstyl. E ons- «Inst. 
1 u lt. tix . 3 Glocken: u )  „m  c c c c l  x x x i  i i . "  st) „V ra . Kalo« t lu r ro n  
v . K u p p le r , v . in . ckounnu « lesssu  I 'r :u r  ( lo in . N ikolaus R egnau lt in 
M ünchen 1 7 9 7 ."  o) E in  kleines „Lorettoglvcklein". P a tro n  der h l. G eorg ius. 
G o t t e s d i e n s t e  durch den Schloßbeneficiaten.

IV . PfarrvrrhÄltnissr: P räs . S e .  A i. der König. Fassion: E innähm en: 2 6 3 0  4 5
W e s te n n a y e r :  D ivccscm > B eschre lbung . I I I .  ^
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4 H ., Lasten: 1045, 45. 81 Reinertrag: 1584 4 /. 23 Pfarrhaus 
nächst der Kirche, nur durch den Gottesacker davon getrennt, in gutem bau
lichen Zustande; vor 200 Jah ren  durch die Jesuiten erbaut, hinlänglich ge
räumig, minder passend eingetheilt, trocken. Baupflicht der S taa t. Hilfs
priester 1 Coadjutor, für welchen Wohnung im Pfarrhaus. D ie Matrikel
bücher beginnen 1013.

Bei der Pfarrei Grafing bestehen 4 Beneficien. 1) Curatbeneficium in 
Frauenneuharting, siehe unten.

2) Frühmcßbeneficium in Grafing bei der Dreifaltigkeitskirche, im I .  1714 
von Georg Grandauer, J g .  Zunhammer und mehreren Bürgern gestiftet, im 
nämlichen Ja h re  confirmirt. Besetzungsrecht der Magistrat in Grafing. Zahl 
der Obligatmessen 130. Außerdem ist der Beneficiat zur Aushilfe im Beicht
stuhl verpflichtet. Einnahmen: 632 44. 75 nA., Lasten: 86 n ,̂., Reinertrag: 
631 44. 89 /H. Beneficialhaus neu, vor 20 Jah ren  erbaut, mit kleinem 
Garten. Baupflicht der M agistrat Grafing.

3) 10 Uhrmeß-Beneficium bei der Dreifaltigkeitskirche, gestiftet im I .  1797 
von Joseph Diemer, RiemerSsohn von Grafing, confirmirt im nämlichen Jahre. 
Besetzungsrecht der Magistrat Grafing. Obligatmessen: alle S onn- und Feier
tage Stiftmesse, 4  Qnatempermessen. Sonstige Verpflichtungen des Benefi- 
ciaten: Aushilfe im Beichtstühle. Einnahmen: 389 44. 14 />Z>., Lasten: 80 nZ>., 
Reinertrag: 388 44. 28 Beneficialhaus a lt, sehr feucht, beschränkt, mit 
kleinem Garten. Baupflicht der Magistrat Grafing.

4) Schloßbeneficimn in Unterelkofen, gestiftet 1722 von Aloys Clemens 
Franz Graf v. Rechberg, im nämlichen Ja h re  confirmirt, 1730 durch M aria 
Febronia Eleonora Gräfin v. Rechberg aufgebessert. Besetzungsrecht der jeweilige 
Schloßbesitzer von Elkofen. Wöchentlich 4  Obligatmessen, 1875 auf 3 reducirt. 
Einnahmen: 056 44. 40 ,A., Lasten: 6 44., Reinertrag: 650 44. 40 nA. Freie 
Wohnung m it kleinem Garten.

V. Schulverijältnistr: 1) Schule in Grafing mit 3 Lehrern, 230 Werktags- und 
70 Feiertagsschülern. Schulhaus in Grafing 1879 vergrößert. D ie Kinder 
von Dicha besuchen die Schule in Straußdorf.

2) Schule in Frauenneuharting, siehe unten.
Mission wurde gehalten 1868 durch ID. Jesuiten.

E lim M m sicm m  IrmiemmilMliiig.
I. Lenefiriaksltz: F ra u e n n e u h a r t in g ,  hoch und schön gelegen. Nächste Bahn

station Grafing circa 8 Kilometer entfernt. Nächste Post Grafing, woher der 
Postbote kommt.

Expositnrkirche in Frauenneuharting. Erbauungsjahr unbekannt;''-) ver
einigen Jah ren  theilweise restaurirt. S ty l  ursprünglich gothisch, später verzopft. 
Geräumigkeit ganz unzureichend. Baupflicht die Kirchengemeinde. Kuppelthurm 
mit 2 Glocken: n) „ ln  inunrm tun« ciomino oorumentlc» spiritnm  iiicnni. 
0 6 s -0 8 8 6 l l  V. Hionlnus IlLZnanIt in Nilnoüon 1798"; b) die zweite unter 
dem Pfarrer Andreas Daininger gegossen von Johann  Oberascher in Reichen
hall 1836: „4r tü l§ure e t tem pestu te liberu uo8 Oom ine 4e8u 6üri8te.

0  Von alten Grabsteinen der Kirche trägt einer die Inschrift: „Iris lig-t pexr-nbon cter eetl 
unel vest bann» boelienkirotier 2 n niclipieM mit. xrvni seiner slretrnusn nnN /rvair 
seiner kinüor, >le x»l. ^nnrnliA. 1533."
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8u n otu  lllurm  oru pro noin8.°° Oon8. clnli. Patronin „unsere liebe Fran": 
zweiter Patron der hl. Bartholom äus. 3 ult. tix . 8« . Om. bei der Kirche. 
O rgel m it 4  Reg. D er G o t te s d ie n s t  wechselt m it Tegernau in der Weise, 
daß die Festtage und je 3  Sonntage nach Frauenneuharting, jeder 4 . Son n tag  
(wenn nicht Festtag oder Quatempersonntag), der Son n tag  in der Frvhnleich- 
namsoctave und die Feste des hl. Johann es B apt. und des hl. Johannes Ev. 
nach Tegernau treffen. Ewige Anbetung am 11. December. A ushilfe ist zu 
leisten am Dreifaltigkeitöfeste in G rafing, am Feste M ariä  Nam en in Emmering, 
am Scapulierfeste in A ßling. I m  Advent Rorate nach Angabe. Am M itt
woch nach Christi Himmelfahrt B ittgang nach Tuntenhausen mit geistlicher 
Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  3  Jahrtage m it V ig il und Requiem, 2  J a h r 
tage ohne V ig il , 13 Jahrmessen. —  M eßner ein G ü tler , Cantor der Lehrer 
des O rtes. — Vermögen der Kirche: u ) rent.: 7 9 8 7  44. 77  ^ . ,  b) nichtrent-: 
79 81  47.

II . Nebenkirche: H a g in g . Erbauungsjahr unbekannt. S t y l  ursprünglich gothisch,
jetzt unausgeprägt. 1 8 7 6  neu ausgemalt. Baupflicht die Ortsbewohner. Oons. 
ckud. Spitzthurm m it 2 Glocken: u) „ 1 4 9 5  für » 0 8  ulrieR v. ro8ü. rex  
Alvriö v en i enm  pue6.°° l>) „ 1 4 9 6  für A'0 8  miolr nlrioü v . ro8ö. roctor
cmli no8 exuncki." Patron der hl. Leonhard, l ult. p,ort. G o t te s d ie n s te :  
A m  Feste des hl. Leonhard, am Ostermittwoch und Pfingstmittwoch, am 
2 9 . Decem ber, und noch einige Aemter während des J a h res nach Angabe. 
—  M eßner ein B auer im O rte. —  Kirche ohne Vermögen.

III . F ilia lk irch e: T e g e r n a u , an der S traße von Grafing nach R ott hoch gelegen. 
Erbaut in  der 2 . Hälfte des X V II. Jahrh . Renaissancestyl. B or einigen 
Jahren  im In n ern  restaurirt. Geräumigkeit unzureichend. Baupflicht die 
Kirchengemeinde. Kuppelthurm m it 2 Glocken: u) „4. In lxurs 6t tLwpW tnte  
litm ra no8 O o in in s ckssu 0kri8t6 . ! 8 0 i .  X ieo lm w  IlsAim nIt. Zliiuelion."  
1») „4(1 Ironorsm l l e i  tnclerunt 41. Uun^enso-Aer ot 4 .  lLrn8t m nnnoliii 
17284° Consecrirt am 11. Septem ber 1671  durch Weihbischof Kaspar Kühner. 
Patron  der hl. Johannes B apt., zweiter Patron der h l. Johann es Ev. 3  ult. 
tix . 88 . Om. bei der Kirche m it 088im r. O rgel mit 4  Reg. G o t t e s 
d ien st jeden 4 . S o n n ta g , am S on n tag  in  der Frohnleichnamsoctav und am 
Feste des h l. Johann es B apt. und des h l. Johann es Ev. ConcurS am Patro- 
cinium , wo Gottesdienst, Predigt und Procession vom Pfarram te Grafing ans 
gehalten wird. —  S t i f t u n g e n :  3  Jahrtage m it V ig il und Requiem, 2 J a h r 
tage ohne V ig il , 13  Jahrmessen. —  M eßner ein G ütler. —  Vermögen der 
Kirche: u ) rent.: 4 2 6 2  47. 9 0  d )  nichtrent.: 5 7 1 7  47.

IV . Curatieverhiiltnisse: Präs. S e .  M . der König. Fassion: 7 5 0  47. 9 l  
D azu  Aufbesserung zu 831  47. 5 4  /H. W iddum: 2 Im 1 a. 3  cfm —  5 T agw . 
9 0  Dezim . Aecker, 5  lm  11 u 4 3  y w  —  15 T agw . 1 D ezim . Wiesen und 
F ilzen , 7 Im 5  u 6 4  <qm —  2 0  T agw . 71 Dezim . Holz. Durchschnitts
bonität: 8 . D a s  Curatbeneficium wurde im I .  1 4 8 5  gestiftet. Beneficial 
Haus geräumig, passend, trocken. Erbauungsjahr unbekannt. Baupflicht der 
S ta a t . D ie  Matrikelbücher beginnen 1 6 44 .

V . SchulverlM tuisse: Schule in Frauenneuharting m it 1 Lehrer, 1 1 9  Werktags
und 41  Feiertagsschülern. D ie  Kinder von Jakobsneuharting und Wimpersing 
der Pfarrei Aßling und von Lauterbach, Reitham , B erg und Lochen der Pfarrei 
Steinhöring besuchen die Schule in Frauenneuharting.

K le in e  N otizen. G r a f i n g  wird in Ebersberger Urkunden des X I . Jah rh , in  dieser
17 °"
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Form erwähnt: V il la  Oisiintz-iii, ksuaw alivfui O ruv iuA -iii-I vooaut. (Car- 
tu lar des K l. Ebersberg S . 28.) Den Namen Gislingen (G eisling) führte 
der O r t  nach alter Mönchstradition von G isila, Gemahlin Herzog Heinrichs I I .  
(si 990), welche sich hier ein Landhaus erbaut hatte. A ls  nach dem Sturze 
deS Herzogs GeiSling an die Grafen von Ebersberg fie l, verwandelte G räfin  
Richardis den ih r mißliebigen Ortsnamen in  Grafing. (Paulhuber, Gesch. v. 
Ebersberg S . 324— 326.) Beide Benennungen kommen eine Zeitlang noch 
nebeneinander vor; um das I .  1090 erscheint zu Tegernsee als Zeuge IIoA-in- 
presit sic; O is ilin g iu  (N on . Loie. V I. 54 ), um das I .  1110 schenkt Gras 
W alther durch die Hand eines Edlen W o lftr ig il ein Gehöft zu G ravingin bei 
Oexing (upuci lL s in A in )  zum Kloster Ebersberg. (C artu la r S . 50.)

Oexing selbst t r i t t  in  der Geschichte bedeutend früher auf als Grafing, 
nämlich iin  I .  814 am 28. September, unter welchem D atum  ein gewisser 
Hrodmunt zur Domkirche in  Freising einen Bauplatz m it Wiesen zu L s is in A a s^ ) 
schenkt. (Lleiesiolboesi, liis t. bVmiuK-. I .  2. X . 296.) Z u  Oexing bestand 
auch von jeher die Pfarrkirche fü r Grafing. S ie  wurde von Bischof Conrad I I I .  
von Freising gegen das Präsentationsrecht auf einige andere Kirchen dem S tifte  
Abersberg am 16. J u n i 1315 v e rlie h e n /'^ ) demselben völlig incorporirt aber 
am 30. Januar 1458 durch Papst P ius I ! . ,  der den Abt Alexius von R vtt 
m it der Ausführung dieses Gnadenerweises beauftragte. (Abschr. im  erzb. O rd. 
Arch.) E in  P farrherr daselbst, Ulrich W ildenwarter, Dechant zu Exing, w ird 
uns genannt am Freitag vor Lichtmeß 1324. (Oberb. Arch. V I I I .  151.)

A llm ählig ging der Schwerpunkt des kirchlichen und politischen Lebens von 
Oexing nach Grafing über. Zw ar liest man noch im  I .  1350 von „der 
L-chrannen zu Echsingen", wo zu damaliger Zeit der Propst von Schäftlarn 
sein Recht suchen mußte (L ion. Loie. V I I ! .  549), aber Grafing heißt schon 
um das I .  1280 ein M arkt, to ru in  KrusvivASn, und es existirte hier zugleich 
ein herzogliches A m t, ot'tioiuw. (Ä o n . Lo io . X X X V I .  230.) Auch die 
P farrei Oexing wurde im X V . Jahrh . G rafing benannt; eine Urkunde vom 
I .  1461 bezeichnet ein G ut zu Nöttlkhoven als „ in  schwaber Herrschaft vnnd 
in Gräfinger P fa rr "  gelegen. (O rd . Arch.) I m  I .  1521 findet sich HannS 
Wätzl, „früemesser zu gräffing", in  einem Kaufsvertrag als Zeuge aufgeführt. 
(Ils is i.) A u f dem S t.  K atharina-A lta r zu Oexing bestand schon im  I .  1400 
ein Benefieium. D ie  S tifte r dieses Beneficiums, deren Namen nicht mehr- 
deutlich lesbar sind, haben einen Grabstein vom I .  1400 neben dem S üd- 
portale der Kirche. Eine „ewige tägliche Frühmesse" theils in  der Pfarrkirche, 
theils im S t.  Leonhardskirchlein zu halten, stiftet Abt Sebastian von Ebers
berg m it den Kirchpröpsten der beiden Gotteshäuser am Montag vor S t .  M ag- 
dalenentag 1478. (S tiftb r ie f im  erzb. O rd . Arch.)

D ie  alte baufällige Pfarrkirche wurde im  I .  1692 .abgetragen (erst in 
Folge des Schadens, den sie 1632 bei der Einäscherung des Ortes durch die 
Schweden erlitten) und am 19. M a i desselben Jahres durch den Rector deS 
Jesuiteucollegiums zu München, Andreas W a ib l, zum neuen Gotteöhause der 
erste S te in  gelegt. IV Markus S tvz , 8. 4 ., Superior zu Ebersberg, leitete 
den Neubau, nach dessen rascher Vollendung er die Kirche schon am 10. December 
1692 benedicirte. (O rd. Arch.)

I  Bei den Nachkommen des Grafe».
Bei den Nachkommen des Eso. Förstemann, I. 102.

***) Oonrniin» vpi»«. IstrisinK. vovlssiLm paroelünlsm !» blelisinKsn Okkoni Xbbati et 
convsntui in osekit pro jnro pimesoutationis in vcLlsmm so» aspollis
Llosneli, Nnmkoil' ok Uvunlcirciien i»-opo /.o>nis:oikingon. Xc-tum I-'i-isinKse 16. la n . 
1616. Iiv8 . Eoio. V. 611.
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D ie  P farre i versahen, obwohl dieselbe dem Benedietinerstifte, nachmaliger 
Jesuiteuresidenz Ebersberg einverleibt w ar, stets Priester aus dem Säcular- 
clerus; im  I .  1671 ist Caspar Zängl, 1720 Franz Widman, I 725 Jos. Jg n . 
Feichtmayr als P farrvicar von Grafing beurkundet.

I n  Bezug auf die hier bestehende Schule w ird im  I .  1720 bemerkt, die
selbe werde von dem Marklschreiber gehalten, der in  der Musik, im  Rechnen 
und Schreiben Wohl erfahren sei.

Grafing war noch im  I .  1816 ein P farrv icaria t; 1817 erfolgte die 
Organisation der P farre i; im Schematismus fü r das I .  1810 ist Johann 
Kaspar Bader aus M ittenwald als P farrer von Grafing verzeichnet.

Von alten Sculpturen ist in  der Pfarrkirche über dem Portale das B ild  
des hl. Aegydius aus gothischer Zeit und an der Südwand des Gotteshauses 
ein spätgothischer überlebensgroßer Christus am Kreuze angebracht. Aus der 
gleichen Periode stammt der Taufstein der Kirche.

I m  I .  1879 wurde die Pfarrkirche nach den Plänen des Architekten 
M arggraff restaurirt. D ie  Ausmalung besorgte M a le r Neumaier von Grafing, 
Glasmaler Bockhorni lieferte 4 Teppichfenster, die Statuen gingen aus der 
Mayer'schen Kunstanstalt in  München hervor. D ie  8 noch bestehenden Barock
altäre aus den Jahren 1722— 1725 gehören zu den besseren Leistungen dieser A r t;  
das u lta rs  inu jus wurde von D r. S igha rt anerkennend hervorgehoben.

Ueber Grafing vgl. Deutinger, alt. M a tr. M .  257, 386, 647, 694; 
Wening, DopoA'i'npIliu U nvurius 1. 203 (m it A bb.); Obernbergs Reisen 11. 
17 —  22; Lipowsky, Nationalgarde-Almanach 1815 S . 120; Oberb. Arch. 
X . 3. S . 44. X I I I .  218; Apians Topographie v. B . S . 127.

F ra u e n n e u h a r t in g  ist um das I .  1000 aufgeführt als Unroolnnnn 
imsilicm in  v i l lu ,  gnus propo (p ro p te r) novulm  oironm fuoontiu  X in rn - 
tinZin'-ch ckiosbntnr. (Hundt, Cartular d. K l. Ebersberg S . 43. V g l. Osks- 
Iiu8, rer. Iio is. soript. I I .  48.)

E in  edles Geschlecht t r it t  schon um diese Zeit in  X in rn tin A in  auf; ein 
U sinrions äs Xnvsi'tinA 'sn leistet noch im  I .  1212 zu Freising Zeugenschaft. 
(N sis lro lbse lr, inst. D risinA. I. 2. X . 1367.)

I n  Apians Topographie vom I .  1585 finden w ir  diesen Ortsnamen an
nähernd seiner jetzigen Form geschrieben: I I .  14 Xeulm rtiuo- pngms, te inpinm  
in  volle.

Ueber das hiesige Beneficium, gestiftet am 8. December 1485, bemerkt die 
Schmid'sche M atrike l: .Ins uom inarnü Ileneliom tnm  ?. Usotori !8oe. 4. soll. 
Nonne., prnssontuncli vero X b liu ti et eonventui Us^ernseensi ooinpent.

A ls  Inhaber dieses Beneficiums ist im I .  1524 D . Oonrnäns U o^polt 
verzeichnet.

I n  der Kirche befinden sich die gothischen Scnlpturen: (Lt. Wolfgang 
(Büste), S t .  Stephanus und eine Muttergottes.

T e g e rn a u , ^ s K n rin u v v n ,^ ')  sein Besitzthum, schenkt der Priester Cotedeo 
am 30. October <841 m it Hörigen und großen Ländereien zum D om  in Preising. 
(Neiobeltzeolr, liis t. Urisino-. I .  2. X . 6! 4.) Ohne Zweifel dieser Gutsbesilz 
Wird im bischöflichen freisingischen Urbar aus den I .  1305— 1315 beim otkeinm 
Alxing erwähnt m it dem Ite m : „Teguaw curia". Ileoüons ln llo riunn  251.

Pfarrer Joh . Casp. Bader schreibt 1830: D as Vermögen des demolirten

*) Bei den Ansiedlern der Neugereuthe. Die Erklärung gibt obiger Beisatz. Einer der wenigen 
Ortsnamen ans „ in g ", denen kein Personenname ,;n Grnnde liegt.

* 0  W ohl theilweise keltisch: An des Tighearna oder Herren.
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Kirchleins S t.  Wolfgang in  Moosen w ird fü r die arme Kirche Tegernau 
verwendet.

I n  hiesiger Kirche ein schönes altdeutsches Relief: S t .  Georg, den Drachen 
tödtend; auch altdeutsche Statuen.

H a g in g  kommt m it seinem ersten bekannten Besitzer Lnp» äs IlnZ u - 
n inA 'in^) um das I .  1025 in Ebersberger Urkunden vor. (H und t, Car- 
tu la r S . 25.) ^

Dieses Kirchlein war in  der Säeularisationszeit zur D em vlirung bestimmt, 
wurde aber von der Gemeinde erkauft und wieder entsprechend in S tand gesetzt. 
D as Gotteshaus besitzt noch mehrere altdeutsche Figuren.

O b e r -  und U n te re lk o fe n , sicherlich einstmals e in  Besitzthum, w ird 
uns um das I .  1100 genannt m it L iA iIm rä  äs IM snsopüm i?^ ) (H undt, 
Cartular des K l. Ebersberg S . -18.)

I m  X IV . Jah rh , hatten das Schloß Elkofen die Herzoge von Bayern 
inne; 1506 ging es durch Kauf in  Privatbesitz über und wechselte oft seinen 
Eigenthümer. (N g l. Wening, To>,otz'r. Luv . I. 205.)

I n  der Filialkirche Oberelkofen sieht man die gothische S tatue des 
hl. Bischofs M a rtin a s  über dem Schalldeckel der Kanzel.

D ie  Sacristei der Schloßcapelle zu Elkofen birgt den interessanten Aufsatz 
eines Flügelaltars aus dem I .  1520; Mittelschrein nebst In n e n - und Außen
flügeln zeigt 15 Gemälde, an D ürers M an ie r erinnernd. D ie  Figuren des 
Mittelschreines sind S t .  Erasmus, die Gottesmutter und S t .  Georgius.

I n  der nahen Capelle Eissendorf eine schöne altdeutsche Gruppe: S t.  Anna 
m it Jesuskind und M aria .

Früher befanden sich auch kleine Kirchen in  Mosen und Tobl.

Aus Grafing ging hervor Max Wagenbauer, geb. >774, ausgezeichneter Landschaftsmaler 
und Galerie-Jnspcetor zu München. Außer seinen Gemälden existirt von ihm eine Anleitung 
znm Landschaftszcichnen. Er starb zu München 1820.

Ebendaselbst war geboren der letzte Prälat von Dietramzell, Max Grandaner, welcher 82 I .  
alt hier auch starb am 31. August 1828.

Im  Schlosse Eltofen starb am 21. M ai 1818 Joseph von Hazzi, k. bayr. Staatsrath, ans 
Abensberg gebürtig, ein vielseitiger national-öconomischer Schriftsteller. Ein ungemein bewegtes 
Leben war ihm beschieden gewesen, wie er u. a. zu Berlin und selbst zu Paris im Staatsdienste 
verwendet war.

7. Holzen in Aßling.
P farre i m it 1501 Seelen in 265 Häusern

Aßling, D , FM, Pf.-S., Schule, Inkoviicuhnrting, D.,
280 S. 16 H. - Kil. Flk., - I - ................... 127 S. 17 H. 8„ Kil.

Ametsbichl, E. . . ' ^ ^ „ -1,8 Hans, W. . . . . . -31 „ 6 „ 6 „
Hochreit, D. . . . - 36 „ 7 „ 1,, „ Stächet, W.................... ^0 „  ^ „ >̂,5 „
Tegernau, E. . . . - 7 „ 1 „ 1„ „ Wimpasing, W. . . . 14 „ 2 „ 8„ „

Holzen, D., Flt., . . 82 „ 0 „ 3 „ Stcinkirchcn, D., Pf.-K.,
Bichl, E.................... - 8 1 „ 1„ „ Schule, . . . . 77 „ 14 „ 2 „
Sixtenreut, E. . . - 6 1 „ 1„ Ast, W ........................... 29 „ 5 „ 1 „
Sonnenreut, W. . . . 11 „ 2 1„ „ Gersdorf, ^ .................. 88 „ 11 „ 3 „ „
Stelzenreut, E. . . - 1 „ 1 „ 1,7 „ Längholz, W.................. 21 „ 8 „ 2 „
Wollwies, W. . . . - 6 „ 2 „ „ Obstätt, W . ................ 47 „ 6 „ 2 „

0 Bei den Nachkommen des Hagano. Förstemaun I. 877. 
Vielleicht: bei den Höfen des ILIIo. Förstemaun I. 63.
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Pörsdorf, D .................... 82 S. l6H.2> Kil.
Thaldorf, W..................12 „ 2 ), 2,„ „

Aorftn, D., Flk., Schrile, -f- 62 ., 14 „ 8 ' „
HainZ". E..................... 14 „ 1 „ b„ „
Langlofen, W................80 „ 4 „ 3 „

Ls itrrsdorf, D>, Flk. . . 74 „ 11 „ 0 „
Mnhllhal, W................ 22 „ 8 „ 4 „

Olierenhvf, D. , . . SOS. IN H .5 Kil. 
Untercnhof, D. . . .  51 „ 11 „ 5,, „

LorenrenLerg, D., Flk., 185 „ 27 „ 3,) „
Pfadendorf, W. . . . 26 „ 3 „ 4 „

Niklnsrout, D., Flk., P . 109 „ 21 „ 2,2 „
Osterwald, W. . . .  21 „ 3 „ 2„ „

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Deuting« Marthamühle, Adelpoit, Birzelberg, Haar,
Ramel, Almermnhle, Hallwies und Lindach werden nichtmehr erwähnt; dagegen finden sich 
dort nicht die Ortschaften Ametsbichl, Langholz nnd Osterwald.

2) Im  Pfarrbezirk befinder sich eine protestantische Familie, nach Karolincnfeld eingepfarri.
3) Umfang der Pfarrei 24 Kilometer.
4) Wege bcschivcrlich.
5s Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Edersberg nnd in die politischen Ge- » 

ineinden Aßling, Frauenneuharting und Loitersdorf.

I .  pfauchst: A ß lin g ,  an der A ttel tief gelegen. Bahnstation und Post Aßling 
1,5 Kilometer entfernt.

P farrkirche: S te in k irc h e n , erbaut 1515, restaurirt zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts. S ty l  ursprünglich gothisch, jetzt Zopf. Geräumigkeit nicht zu
reichend. Baupflicht die Kirche, resp. die Kirchengemeinde. Kuppelthurm m it 
3 Glocken, gegossen 1356 von Oberascher in  Reichenhall. 6ons. clud. Patro- 
cinium am 11. November. 3 u lt. Hort. Ls. L . 6m . bei der Kirche ohne 
Capelle. O rge l m it 8 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an allen Festen des Herrn 
und der seligsten Jun g fra u , am Feste des h l. Stephanus, des hl. Johannes 
B apt., Peter und P au l und Allerheiligen; fernerS an Sonntagen je 2 S onn
tage nacheinander, auch an den Quatempersonntagen und an den 3 letzten Tagen 
der Charwoche. D ie  ewige Anbetung ist in Aßling. Sept.-Ablässe am Neu
ja h r, Christi H immelfahrt und Patrocinium. Aushilfe ist zu leisten am Feste 
des hl. Johannes Bapt. in  Tegernau der P farre i G rafing, am Sonntag nach 
M a r iä  Himmelfahrt in  Emmering. Bittgänge: am 1. Samstag nach Ostern 
nach Altenburg, am Schauerfreitag nach Tuntenhausen, am Pfingstmontag nach 
A ltö tting , sämmtliche m ir geistlicher Begleitung. —  S t i f tu n g e n :  4 Jahrtage 
m it V ig il und Requiem, 5 Jahrtage m it Requiem ohne V ig il,  4  Quatemper- 
messen. —  Meßner ein G ütle r des Ortes, Cantor der Lehrer von Steinkirchen. 
Eigenes Meßnerhaus besteht nicht. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 6566 71/., 
st) nichtrent.: 3952 7IV.

I I .  F ilia lk irch e n : 1) A ß l in g ,  an der Straße von Grafing nach Nosenheim 
und an der A ttel gelegen. Ursprüngliche Erbauungszeit circa 777. Restaurirt im  
X V I I .  Jah rh , und wiederholt gegen Ende des X V I I I .  Jahrh . S ty l gothisch, 
später verzopft. Geräumigkeit nicht zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung 
und Kirchengemeinde. Thurm  1881 ausgebrannt; der neue w ird  Spitzthurm. 
D ie  3 Glocken (gegossen 1856 von Oberascher) sind beim Brande geschmolzen; 
3 neue w ird  Bachmaier in  Erding gießen. Consecrirt ursprünglich 779. Patron 
der hl. Gcorgius. 3 a lt. port. 8s. 6m . bei der Kirche ohne Capelle. 
O rgel m it 6 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t jeden 3. Sonntag und an den Con
venttagen der Bruderschaft durch den Pfarrer. Ewige Anbetung am 23. M a i. 
Außerordentliche Andachten: in  der Fasten 6 Oelbergandachteu, während der 
Frohnleichnamsoctave täglich Abends Antlasandacht, während der Allerseelen- 
octav Rosenkranz. Concurs am Skapuliersonntage. —  S t i f t u n g e n :  5 J a h r
tage m it V ig il  und Requiem, 8 Jahrtage m it Requiem ohne V ig il,  4  Q ua- 
tempermessen.

S k a p u lie rb ru d e rs c h a ft m it oberhirtlichem Conssns vom 12. December 
1732 errichtet durch Instrum ent vom 25. Januar 1733. Hauptfest Skapulier-
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fest; Convent am 6. Advcntsvnntag, 1. S on n tag  in der Fasten, 4 . S onn tag  
nach O stern und am S on n tag  vor Allerheiligen. —  Vermögen der B ru der
schaft: 1500  4 /

M eßner ein G ü tle r, C antor der Lehrer des O rte s . —  Vermögen der 
Kirche: a )  ren t.: 4 0 3 2  4 /. ,  k ) nichtrent.: 560 0  4 /.

2 ) H o lz e n , an der S tra ß e  nach Ostermünchen mitten im  Moose gelegen. 
CrbauungSjahr unbekannt. R estanrirt zu Anfang unsers Jah rh u n d erts . S ty l  
gothisch, verzopft. Geräumigkeit zureichend.^) Baupflicht die Kirche und G e
meinde. Kuppelthurm m it 2 sehr alten Glocken ohne Jah rzah l. Consecrirt 
am 17 J u n i  1709. P a tron  der hl. Laurentius. 3 u lt. po rt. 6 m . bei der 
Kirche. P f a r r g o t t e s d i e n s t  am 6. S on n tag  nach O stern , am Feste des 
hl. Joseph und des hl. Benno durch den P farrer. —  S t i f t u n g e n :  1 J a h r -  
tag m it Requiem ohne V igil, 4  Jahrm essen. —  M eßner ein G ütler. —  V er
mögen der Kirche: a )  reu t.: 892  4 / . ,  y) nichtrent.: 1732 47.

3 )  J a k o b n e u h a r t i n g ,  an der S traß e  von Aßling nach Wasserburg ge
legen. CrbauungSjahr unbekannt. N estaurirt 1686. S ty l  gothisch, verzopft. 
Geräumigkeit unzureichend. Banpflicht die Kirche und Gemeinde. S a tte lthu rm  
m it 2 Glocken, sehr a l t ,  ohne Inschrift und Jah rzah l. Oons. clud. P a tron  
der hl. Apostel Jakobus. 3 u lt. p o rt. 8 s . 6 m . bei der Kirche ohne Capelle. 
O rgel nicht vorhanden. G o t te s d ie n s t  jeden 3 . S on n tag  durch den Cooperator, 
am Weihnachtsfeste und am Osterm ontag durch den P fa rre r zu halten. —  
S t i f t u n g e n :  1 J a h r ta g  m it V igil und Requiem , 3 Ja h rta g e  ohne V igil,
! Jahrm esse. —  Nießner ein G ütler. —  Vermögen der Kirche: u) ren t.: 
2730  4 / . ,  k) nichtrent.: 3180  47.

4 ) D o r f e n ,  an der Districtsstraße von Aßling nach G lonn  gelegen. E r
bauungsjahr unbekannt. Vergrößert und restanrirt 1 877— 1881. S ty l  gothisch. 
Hinlänglich geräumig. Baupflicht die Kirchengemeinde. S a tte lthu rm  m it 2 Glocken, 
die eine gegossen von Hubinger in München 1 8 4 9 , die andere von W olfgang 
S ieger 1575. 6 o n s . cknü. P a tro n  der hl. Aegidius. 3 a lt. p n rl. 8 s . 
6m . O rgel m it 8 Reg. G o t te s d ie n s t  an den Festtagen und je 2 aufein
anderfolgenden S onn lagen ; ausgenommen die 4  Conventsonntage in Aßling, 
der 5. und 6. S on n tag  nach O stern , Fest des hl. S tep h an u s, Ostermontag, 
Jo h an n e s  B ap t. und Peter und P a u l;  Gottesdienst durch deu Cooperator zu 
halten. Sept.-Ablässe am Feste der H im m elfahrt und der unbefleckten Empfäng- 
niß M a riä . — S t i f t u n g e n :  5 Jah rtag e  mit V igil und Requiem , 2 J a h r 
tage ohne V igil, 7 Jahrmessen. — M eßner ein G ütler, Cantor der Lehrer von 
D orfen. —  Vermögen der Kirche: a )  ren t.: 6595  4 /. , b ) nichtrent.: 430 0  4 /

5 ) L o i t e r s d o r f ,  auf einer Anhöhe 1,,. Kilometer von D orfen entfernt. 
E rbauungsjahr unbekannt. Restaurirt um 1830. Kein ausgeprägter S ty l .  
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Dorfschaft Loitersdorf. Spitzthurm  
mit 2 Glocken, die eine gegossen 1752 von F . I .  D atier in  M ünchen, die 
andere 1782 von Jo s . Ign atz  D aller in München. 6 o n s . ciul>. P a tro n  der 
hl. Andreas. 1 a lt. po rt. G o t te s d ie n s t  am Osterm ontag durch den Coope
rator. —  Ge s t i f t e t  2 Jahrm essen. —  Nießner ein O rtsangehöriger. —  V er
mögen der Kirche: a )  ren t.: 3986  4 /. , b )  nichtrent.: 1707 4 /

ch V o n  m er k w ü r d ig e»  Grabschristen verzeichnen w ir :
t .  A n n o  d o m in i  m c c c e l x i x  ist gestorben m a r g a r c t h a  p n ls in n g e r in  a m  m o n t a g  v or  

m a th ie  ( m i t  R e l i e fb i ld n iß ) .
2. Ilis ist doxrabon Ilngistvr ll-urn» Xlxinxm- ?I«.rrsr in Ilolren, Zestvrb. im 

stnbi-o 1546.
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6) Lo renzenbe rg , an der Straße von Aßling nach G lonn gelegen. E r
bauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1859. S ty l gothisch, verzopft. Geräumig
keit viel zu beschränkt. Baupflicht die Kirchengemeinde. Spitzthurm m it 2 Glocken, 
wovon die eine gegossen von Bernhard Ernst in  München 1659, die andere
ohne Angabe. Oons. ckub. Patron der hl. Laurentius. 3 a lt. port. 8s.
6m . ohne Capelle. Orgel m it 4 Reg. G o tte s d ie n s t am 6. Sonntag nach 
Ostern, am Feste des hl. Johannes Bapt. und Peter und P au l, durch den 
Cooperator zu halten. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 
4 Jahrtage ohne V ig il, 1 Jahrmesse. Sept.-Ablaß am Feste Peter und Paul. 
—  Nießner ein G ütler des Ortes, Cantor der Lehrer von Dorfen. —  Vermögen 
der Kirche: u) ren t.: 2787 47., b) nichtrent.: 1919 47.

7) N ik la s re u t ,  an der Vicinalstraße von Aßling nach Hohenthann ge
legen. Erbauungsjahr 1764. Renaissancestyl. Geräumigkeit nicht zureichend. 
Baupflicht die Kirchengemeinde. Kuppelthurm m it 2 Glocken, die eine gegossen 
1677 von Johann Melchior Ernst, die andere ohne Angabe. Erste Conse- 
cration am 19. September 778 durch Bischof Aribo von Freising. Patronin
die hl. Ursula. 3 u lt. zmrt. 8s. Om. bei der Kirche. Orgel nicht vor
handen. G o tte sd ie n s t am Feste des hl. Stephanus und am 5. Sonntag 
nach Ostern durch den Cooperator. —  S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage m it V ig il 
und Requiem, 2 Jahrtage ohne V ig il,  3 Jahrmcssen. —  Meßner ein G ütler 
des Ortes, Cantor der Lehrer von Aßling. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 
4155 4 7 , b ) nichtrent.: 3012 47

I I I .  P fa rrvc riM tllisse : Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 3750 47  32 /H., 
Lasten: 786 47  82 Reinertrag: 2963 47. 50 ^>. Onuscapitalien: 
u) 4672 47 bis 1905 m it jährlich 100 47  und den treffenden Zinsen zu 
tilgen; b) 450 47. bis 1892 m it jährlich 50 47. abzusitzen. W iddum: 2 üu

- 5 Tagw. 87 Dezim. Aecker. B on itä t: 8. Pfarrhaus 1878 erbaut, ge
räumig, passend, trocken. Oekonvmiegebäude 1878 erbaut, zu klein, unpassend. 
Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Hilfspriester: 1 Cooperator fü r die 
Filialbezirke D orfen, Loitersdorf, Lorenzenberg und N iklasreut; derselbe wohnt 
im Pfarrhaus. D ie  Matrikelbücher beginnen 1704.

IV . A ch lllv trlM lu iss i': 1) Schule in  Aßling m it 1 Lehrer, 85 Werktags- und 
35 Feiertagsschülern.

2) Schule in  Dorfen m it 1 Lehrer, 64 Werktags- und 23 Feiertags
schillern. Schulhaus neugebaut 1856.

3) Schule in  Steinkirchen m it 1 Lehrer, 40 Werktags- und 16 Feier
tagsschülern. Schulhaus 1878 erbaut. Aus der F ilia le Jakobneuharting be
suchen Kinder die Schule in  Frauenneuharting der P farre i Grafing.

Mission wurde gehalten zum llhundertjährigen Jub iläum  der Kirche in 
Aßling 1877 durch ?17 Kapuziner.

Kleine Notsten. H o lze n , m l üolno, war eine Besitzung des Bischofs H itto  von 
Freising, die derselbe am 30. A p ril 825 zugleich m it seinem Eigenthume in 
Aßling und Anzing seiner Domkirche schenkte. (Umelm ldooü, lim t. bVising'. I I .  
bl. 480.) Es scheint dort eine V illa  dieses Freisingischen Bischofs bestanden 
zu haben, da bei seinen Lebzeiten verschiedene oft von mehreren Prälaten besuchte 
Verhandlungstage zu Holzen stattfanden. (I-. o. bi. 527.) Es muß deßhalb 
auch schon früh eine Kirche daselbst vorhanden gewesen sein, wenn dies auch erst 
in  späterer Zeit klar bezeugt ist. I n  der traurigen Ze it des Jnterdictes vom 
I .  1239 w ird Holzen nebst Ehsing, Prucke, Schönau u. a. unter den Pfarreien 
aufgeführt, welche Albert von Behaim im  Gebiete von Valkenberg dem Bischof
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Conrad I .  von Freising entriß und selbst in  Besitz nahm. (Osk'sliu«, rer. dois. 
soript. I .  794.) Den ersten bekannten P farrer dieses OrteS können w ir  nach
weisen m it Chunrat dem Krätzel, Kirchherrn zu Holzen, der 1354 a ll' sein G ut 
dem Kloster R o tt vermachte. (N on. Lo is. I I .  8.) E in  Edelgeschlecht hauste 
hier schon im X I .  Jahrh , und ist m it V ism o cks Ilo ln a  um das I .  1090 
bei Verhandlungen im  Kloster Eberöberg beurkundet. (G f. Hundt, C artu lar S . 47.)

Merkwürdig ist eine Notiz dcS Pfarrarchives, wornach die edle Margaretha 
Purfinger, 7 1469, deren Grabstein noch ziemlich gut erhalten ist, als ckonatrix 
des Pfarrw iddums zu Holzen bezeichnet w ird.

Eine schöne Wohlthätigkeitsstiftuug ist uns ans dem X V I .  Jahrh, über
liefert. Am 2. J u l i  1539 bestimmt Johann Alzinger (sie), a rtium  L laZIstsr, 
Stupfer'scher Caplan in  München und P farrer zu Holzen, 15 fl. jährliche G ilt  
und seine eigenthümliche Behausung zu Steinkirchen zu folgendem Zwecke: „Wan 
armb, khrankh vnd bresthafte leith M ann vnd Weibspersonen jung oder a lt anß 
der P fa rr Holzen vnd den drey Zuekhürchen (Stainkirchen, -Äßling vnd Dorfen) 
vorhandten . . .  so solle obbenante behaußung zu ihrer N othurft vnd behör- 
berigung gebraucht vnd von den khirchen bröbsten eine anzahl getraidt erthauft 
vnd alsdann einem jeden von disen armen menschen am metzen khorn landmaß 
vmb gottes willen gegeben vnd zugestellt werden." (Abschr. im  erzb. O rd. Arch.)

I n  Bezug auf den hiesigen P farrhof meldet P farrer Lorenz Daim er 1667, 
derselbe sei von seinem Vorfahrer Christoph A llm ayr vor 14 Jahren „von 
neuen ermaurt vnd aufgebauet worbten". 1704 brannte dieser P farrhof m it 
allen Documenten ab.

D ie  M atrike l vom I .  1524 erklärt das Gotteshaus des hl. Laurentius 
fü r die Pfarrkirche; die Bisitationsacten vom I .  1707 aber bemerken, daß nach 
allgemeiner Volksaussage das Gotteshaus des hl. M artinus  zu Steinkirchen die 
Pfarrkirche sei, da hier der Taufstein sich befinde und das hochwürdige G ut 
stets eingesetzt sei.

D ie  P farre i Holzen war im  I .  1524 freie Coltation; im I .  1740 wird 
sie als Wechselpfarrei aufgeführt.

V g l. über Holzen: Deutinger's alt. M a tr. 261, 386, 648, 694; Oberb. 
Arch. X V I .  90 ; Zimmermann, churb. Kalender I. 295— 296; Deutinger's B e i
träge IV . 28. 29 ; Apians Topographie S .  127.

A ß l in g  w ird  schon im  V I I I .  Jahrh , als Kirchort erwähnt. D as dortige 
Gotteshaus, Oratorium in  v ilia , yuas ckioitnr a /./.a lin g 'a I, wurde am 18. Sep
tember 779 von Bischof Arbeo eingeweiht. (N s isüs lbssk , llis t. Vrmm A. I. 2. 
X . 59.) I m  I .  841 unter Bischof Erchanbert schenkte ein Edelmann Adalker 
reiche Besitzungen in  Andorf theils zum A lta r der Kirche ^/.rm IinAas, theils 
zum Dome in  Freising m it der Bedingung, daß sein Sohn A lpuni als Zögling 
in  das Freisingische Dom stift aufgenommen werde. (I-, s. X . 613.)

A ls  Sitz einer adeligen Familie finden w ir  den O r t  genannt m it Olluono 
cks ^ .s e ilin M , der um das I .  1080 zu Tegernsee Zeugenschaft leistet. (N on. 
Lo io . V I. 44.)

Noch in der Landtafel vom I .  1595 w ird  Äßling unter den Edelsitzen 
des Landgerichts Schwaben aufgeführt, allerdings m it dem Beisatze: „ I s t  Lannd- 
gerichtisch". Dieser Sitz bestand nur in  einem hölzernen Hause m it Hof- und 
Sedlbau; 1699 gelangte derselbe an die Freiherrn von Rechberg. (Wening, 
topOAr. Lava rias  I. 199.)

Von dem Muttergottesbilde in  hiesiger Kirche sagt die Schmid'sche M atrikel

*) Bei den Nachkommen des Azala. Förstemaim, I. 192.
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(1740): Imutzo I3"^° V ir^ . m u ltis  vlnrn e«t bsnetieiis et Ln tiliu itu s  pudlio is 
^rveessioniüns v is itu ri »oiitu.

S te in k irc h e n , wo die ursprüngliche Pfarrkirche war, kommt um das 
I .  795 vor m it der Bezeichnung: ruulinm  jm k liüuw  rui Z te ink ir ioüu * **) ***)), öffent
liche Gerichtsstätte bei Steinkirchen, woselbst der Erzpriester Ellonod als Missus 
des Bischofs Atto und G ra f Cundhart über Lehensverhältnisse der Kirche zu 
Aßling Behandlung pflogen. (L le io liv lbseü , bist. IV isinA'. I. 2. 8 .  212.) 
Diese Urkunde bezeugt das hohe A lte r von Steinkirchcn, welches wahrscheinlich 
aus einer heidnischen Cultstätte zu einem christlichen Kirchorte geworden war.

P farrer Caspar Reinhardt schreibt über den Zustand dieser Kirche 1723: 
„E s  war das Gotteshauß 8. L lu rtiu i oder mutterkhirchen Steinkhirchen sehr 
schlecht; der Chor gar nieder auch pauvällig, in  dem langhaus oben nur ein 
Däffelwerch. . .  hab erhalten, daß der Chor eryeht, darauf gebaut, das Lang- 
yauß gewölbt worden." (O rd . Arch.)

J a k o b n e u h a r t in g , früher von Frauenneuharting nicht unterschieden, ein
fach Neuharting, n iu rn linA on , nivvLi'tivg'ön genannt. Siehe Frauenneuharting 
der P farre i G rafing: A ls  Filialkirche von Holzen erscheint dieses Gotteshaus 
ligrvrtinA 'on deutlich in der M atrike l des Bischofs Conrad I I I .  vom I .  1315.

M i t  dem jetzigen Namen finden w ir  den O r t ungefähr bezeichnet in  Apian's 
Topographie o. u. 1585), wo w ir  S .  126 lesen: 8. stuvobi Xsuim rlinA-, pagum. 
tem plum .

Eine Widdumsbeschreibung vom I .  1672 zählt die Condecimatoren auf „ in  
dem D ö rfl Jacob Neuhardting vnd vmbliegenten ainöthen".

D o r fe n  läßt sich im  I .  816 m it dem W ortlaute: „ucl c lu r tn ra "^ )  als 
O r t  einer Verhandlung zwischen Bischof H itto  und einem gewissen W isunt nach
weisen. (iVIeicüelbooü, IÜ8t. U iis iuA . I .  2. 15. 341.)

I n  die „gröbnus D o rffe r" gehörten 1721 „zu D orffer dos derfl 8 heiser 
mer 3 Heiser auf dem Berg, 3 zu länkhouen, 3 klaine m iller in  m ilthall, zwai 
khlaine derfl vnder vnd ober Eichouen . . . mer die aineth Hoitza so ain grutzer 
H o f". (O rd . Arch.)

L o ite rs d o r f  ist uns um das I .  1150 m it 8tarcl>unt äs Inu tlm rtes- 
c lo r k ^ )  bezeugt, der ein G u t zu Ebenried an das Kloster Beiharting schenkt. 
(Deutinger's B e itr. IV . 132.)

I n  Apian's Topographie (um das I .  1585) w ird der O r t  verzeichnet: 
l-öu ts rsäo i'f, pm^ns, tginpümD uci N osu ln lw . S . 127.

Lorenzenberg  steht verbucht als „m ons 8. U unrenen" um das I .  1280 
im  jüngern herzoglichen Urbar. (N on . Loio. X X X V I .  229.)

Georg S ta r ,  Schneider zu Larentzenperg, verkauft am Sonntag Reminis- 
cere 1499 der Kirche zu Moosach und Altenburg seinen eigenen vierten Theil 
aus der Hueben zu Laurentzenperg, im  Dorfgericht oder der Hofmark daselbst 
und im  Landgericht Schwaben gelegen. (Transsumpt. im  erzb. O rd .)

Laut Authentika vom I .  1768 besaß diese Kirche eine Reliquie der seligen 
Angela äe UnliAno.

N ik la s re u t ,  nx i in t6 , - j - )  w ird zugleich m it dem O ratorium  
als 1 'itn lus oder Kirche aufgeführt am 18. September 779, wobei auch die

V gl. zu diesem Ortsnamen S . 83 dieses BandeZ.
** )  Zu  den Dörfern.

* * * )  D orf des U iu tlm rt. Förstemann I .  869.
-p )  Bei der Rodnng.
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Einweihung dieser Kirche durch Bischof Arbeo gemeldet w ird. fN sieüe lksek, 
üist. tfr is in g . I .  2. I>i. 59.)

I m  I .  1758 berichtet P farrer W olfg. Jos. M a y r : „ 5 ^  tilirrlm  in  dem 
D ö rff l M alus Reith. I'u trom rs Loelesinö 8. M eo luus: ist aber eingefahlen 
vnd würdt gezweiflet ob Es mehr gebauet w ürdt."

Sechs Jahre später wurde das Gotteshaus wieder hergestellt laut einem 
Aktenstück über Vorschüsse zum Kirchenbau zu Niklasreut vom I .  1764. 
(O rd . Arch.)

8. Moosach.
Pfarre i m it 489 Seelen in  75 Häusern.

Moosach, D., Pf.-K., Ps.-S., Schale, 4 Waldbachmühtc, E. . . 5S . 1 H. 1,, Kil.
139 S. 25 D. — Kil. Winklinnhle, E. . . . 5 .,

Ältcillmrg,W.,Fl.-u.Wlfk. 36 „ 4 „ 1 , Ärrghosr», W., Jlk., 4 . 28 ,. 1 „ 6„ „
Falkenberg, D., Schl. Bailinhan, W. . . . 1 „ 5 „

Cap............................ 91 „ 11 „ 2,, „ Deinhofen, E. . . . . 8 „ t „ 2 „ „
Giltlcrpcitt, E. . . . 7 „ 1 „ „ Fürmoosen, D. . . . 91 „ 19 „ 9„ „
Reit, E.......................... 7 „ 1 „ 3„ Obcrseon, E. . . . . 5 „
Schattenhofen, W. . . 39 „ 3 „ 3„ „

A nm erlnngcn : I) Watdbachmühle nnd Winkclinühle sind wohl identisch mit dem früheren
„Mühlthal".

2) Im  Pfarrbezirt befinden sich 3 Protestanten.
3) Umfang der Pfarrei circa 15 Kilometer.
I )  Wege sehr beschwerlich, besonders im Winter.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Ebersbcrg nnd in die politische 

Gemeinde Moosach.
6) Im  I .  1820 wurde ans der Pfarrei Bruck die Filiale Berghosen, nnd 1867 von Pfrämmern 

der Pfarrei Egmating die Einöde Oberseeon nach Moosach nmgepfarrt.

I. P fa rrs ih : M oosach , im Moosachthale tief gelegen. Nächste Eisenbahnstation 
und Post Kirchseeon, 6 Kilometer entfernt.

Pfarrkirche: Erbaut um 1405, restaurirt 1854— 1866. Baustyl ursprüng
lich gothisch, nun Renaissance. Sehr geräumig.^) Baupflicht die Gemeinde. 
Sattelrhurm  m it 4 Glocken, gegossen 1871 von Erhard in Erding. Consecrirt 
am 19. August 1823 durch Erzbischof Lothar Anselm. Patrocinium am 24. August. 
3 rrlt. üx. 8«. 6 . Om. bei der Kirche ohne Capelle. Orgel m it 6 Reg. 
P fa r rg o tte s d ie n s t an allen S onn- und Festtagen, ohne Wechsel. Ewige 
Anbetung am 16. Januar. Sept.-Ablässe an M a riä  H im m elfahrt, Geburt 
und unbefleckten Empfängniß. Aushilfe in der Nachbarschaft ist zu leisten in 
Oberpframmern am schmerzhaften Freitag und Skapuliersonntag, in  Bruck am 
Feste des hl. Michael. Außerordentliche Andachten: im Advent circa 15 Rorate, 
nach Angabe; in  der Fasten Oelbergandachten m it 6 Predigten, fre iw illig , an 
den gewöhnlichen Sonntagen Rosenkranz, fre iw illig . B ittgänge: am Pfingst- 
dienstag nach Tuntenhausen, am 2. J u l i  nach Altenburg, beide m it geistlicher 
Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 17 J a h r
tage ohne V ig i l,  4 Jahrmessen; außerdem gestiftet ein Gemeindejahrtag für 
25. August. —  Bruderschaft besteht bei der Pfarrkirche keine. —  Den Meßner- 
und Cantordienst versieht der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. —

Hier die Grabsteine der Pfarrer Georg Oswald, ch 1612, Johann Hagen, 4 1723, Andr. 
Frz. iti. Einpacher, fl 1755, Vitns Pärtl, -j- 1781.
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Vermögen der Kirche: a) ren t.: 19142 M i 86 d ) nichtrent.:
12735 M . 4

II. Aelrrnkirche: S ch lo ß ca p e lle  zu F a lke n b e rg  m it 1 cons. Altare. Consecrirt 
am 30. J u n i 1583 durch Weihbischof B a rth l. Scholl. Patron der hl. J o 
hannes Bapt. —  16 Stiftmessen. —  Vermögen: 1542 M . 86

III. Filialkirchen: 1) F i l i a l -  und W a llfa h r ts k irc h e  A lte n b u rg . Erbauungs
jahr circa 1405. S ty l ursprünglich gothisch, später Renaissance. Baupflicht 
die Gemeinde. Consecrirt 1405. Sattelthurm  m it 2 Glocken, 1871 in  Erding 
umgegossen. Patronin die hl. M u tte r Gottes. 3 u lt. tlx . Während der 
Frauendreißigerandacht und an Concurstagen 8s. eingesetzt. O rgel m it 6 Reg. 
G o tte s d ie n s t an 4  Frauensesten, 3 Kreuzsamstagen und Concurstagen durch 
den Pfarrer. —  52 Wochenmessen fü r die Samstage g e s tifte t; außerdem
1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 1 Jahrtag ohne V ig il.

H e rz -M a r iä -B ru d e rs c h a f t ;  oberhirtlicher Consens vom 22. J u l i  1844, 
aggregirt am 3. August 1844. Es werden 4  Feste gefeiert. Hauptfest am 
Feste M a riä  Geburt.

Meßner ein G ütle r, Cantor der Lehrer von Moosach. —  Kirche ohne 
Vermögen, w ird  von der Pfarrkirche unterhalten.

2) B e rg h o fe n , an der Straße von Moosach nach der S ta tion  Kirch
seeon hoch gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Zopfstyl. Geräumigkeit zu
reichend. Baupflicht die Kirchengemeinde. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken, 
1871 umgegossen. Consecrirt 1509. Patron der hl. Pankraz, Patrocinium 
am 12. M a i. 2 u lt. tix . 8s. 6 w . Orgel m it 4 Reg. G o tte s d ie n s t nur 
am Patrocinium , durch den P farrer zu halten. I n  der Bittwoche einmal 
B ittgang von Moosach hieher. —  S t i f t u n g e n :  5 Jahrtage ohne V ig il,
2 Jahrmessen. —  Meßner ein Ortsbewohner, Cantor der Lehrer von Moosach.
—  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 5593 M  73 /A-, b) nichtrent.: 3457 M . 27 ,iZ>.

IV . Pfarrverhältniße: lu d . eollat. Fassion: Einnahmen: 1329 47. 2 0 /H., Lasten: 
225 47. 71 ^>., Reinertrag: 1103 47. 49 W iddum: 8 da 92 a 2 qm
—  26 Tagw. 18 Dezim. Aecker, 7 da 77 a 20 qm —  22 Tagw. 81 Dezim. 
Wiesen, 1 da 43 a 11 qm —  4  Tagw. 20 Dezim. Holz. Durchschnitts
bonität: 5. Pfarrhaus erbaut !435, geräumig, passend, nicht in  allen Theilen 
trocken. Oekonomiegebäude 1854 neugebaut, geräumig, passend, trocken. B au 
pflicht bei beiden der Pfründebesitzer. D ie  Matrikelbücher beginnen 1405. (?) 
Beneficien: a ) das Heinrich Gött'sche Beneficium in Altenburg, gestiftet 1435 
von Heinrich G ö tt, P farrer in Moosach, nunmehr m it der P farre i un irt. 
104 Obligatmessen, seit 1868 auf die Hälfte reducirt. d ) B e n e fic iu m  
A lte n b u rg -W ild e n h o lz e n , vereinigt aus zweien, wovon das in  W ilden
holzen von der Familie der Pienzenauer, das in  Altenburg von Ludwig Pien- 
zenauer 1405 gestiftet wurde. Besetzungsrecht Se. Exc. der Hochwürdigste Herr 
Erzbischof. Monatlich 20 Obligatmessen. Einnahmen: 1029 47. 12 /F., 
Lasten: 118 47. 17 ^ . ,  Reinertrag: 910 47. 95 Grundbesitz: 22 da 
49 a 48 qm —  66 Tagw. 2 Dezim. B o n itä t: 6. D er Beneficiat hat 
seinen Sitz in  Moosach. Wohnhaus m it Stadel und Remise in  ziemlich gutem 
Zustande. Baupflicht der Pfründebesitzer.

V . Schul Verhältniße! Schule in  Moosach m it 1 Lehrer, 63 Werktags- und 
30 Feiertagsschülern. Schulhaus 1861 erbaut. I n  die Schule in  Moosach 
kommen Kinder aus Niedersten.

Meine M v t lM . Moosach läßt sich zuerst historisch feststellen m it D uriue  äs
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U o8aüa^), der um düs J a h r 1050 zu Ebersberg Zeugschaft leistet. Nicht 
lauge nachher, um das J a h r 1100, schenkt D ietm ar von S te inhart sein Landgut 
zu Mosaha, das früher einem gewissen Meginhard, dem Vater des Ebersberger 
Abtes Rupert gehört hatte, m it allem Zubehör, worunter die Kirche (basdioa) 
daselbst, zum Altare des h l. Sebastian in  Ebersberg. (Hundt, Cartular S .  32 
u. 53.) I m  ältesten Urbar des Herzogthums Bayern, verfaßt um das I .  1240, 
w ird  angeführt im  Ampt zu Valkenberch: L!o8aüs a in  mv ol d iv  Z il t i t  n iu m vtt 
vvuir26  ata. . . .  In  dsms sslünn d o r l a in ü o l der Z ii t i t  r,wanne vavtt 
w a itirn  nto. (N on . Loio. X X X V I.  54.)

Einen P farrer dieses Ortes lesen w ir  verzeichnet im  X V . Jah rh . Namens 
Heinrich Gött, welcher im  I .  1435 das sogenannte Ullibeneficium in  Moosach 
(ursprünglich in  Altenburg) stiftete. (P farrarchiv.) A ls  S tifte r einer feier
lichen Samstagandacht und eines Jahrtags ist auch zu nennen der Kirchherr 
Friedrich Rorstorffer, der am Erchtag nach ^uas im odnA nn iti 1496 testamen
tarisch bestimmte: „D a s  ain yeder P farrer zu Mosach vnd die zwen Capellan 
daselbs all vnd an ainem yeden Sambstag das ganntz J a r  sonnderlich ze nachts 
singen ain Salue Regina vnnd darnach m it ainer Processton Rauch vnd Weich
prunn m it ainem Respanns von den Todten vnnd bey oder vor dem Karkcher 
lesen ain Vesper vmb die Todten m it Colecten vnd versickln . . . Vnnd am wider 
eingeen in  die Khirchen m it der Antiffon N ed ia  V itta  ete." (Transsumpt 
auf Perg. im  O rd . Arch.)

E in  Bericht des P farrers A. Stacheter vom I .  1845 spricht die Ver
muthung aus, weil öfter von Pfarrvicaren zu Moosach die Rede sei, so möchte 
dasselbe dem Kloster Tegernsee einverleibt gewesen sein, welches S t i f t  mehrere 
Unterthanen und Zehenten (zwei D ritthe ile  des ganzen Zehents) in  Hiesiger- 
P farre i besaß. A lle in thatsächlich war die P farre i Movsach dem Generalvicariate 
Freising zugetheilt, wie noch eine M atrikel vom I .  1575 ausweist. Um das 
I .  1740 unterstand die P farre i der freien Collation des O rd inarius. D ie  
Pfarrkirche besaß eigenthümlich 13 an verschiedenen O rten gelegene Güter.

P farrer Johannes Hagen beschreibt seinen Pfarrsitz im  I .  1673 also: 
„D o r f f  Mosach, allda ein halbgemaurter P farrhoff, sambt ainem vor 12 Jahren 
neuerpautem S tad l. Bey disem P farrhoff ist ein lechen vnd würdt hierzur 
gebauth." D e r genannte P farrherr, welcher, wie sein Vorgänger Georg Oswald 
(1590— 1642), nicht weniger als 52 Jahre auf seinem Posten wirkte (1669 
bis 1721 ), stiftete im  I .  1717 ein Manualbeneficium, m it der Verpflichtung 
zu einer Wochenmesse nach Altenburg und begabte seine S tiftu n g  m it Häusern 
und Grundstücken zu, A ib ling, Loitersdorf und Taglaching. (Schmid'sche M a tr .)

Ueber Moosach sehe man: Deutinger, ält. M a tr. W . 262 , 3 9 0 , 656; 
Paulhuber, Geschichte von Ebersberg S . 601; Oberb. Arch. X , Heft 3, S . 88. 
Apian's Topographie S . 127.

B e rg h o fe n  ist urkundlich bezeugt schon im  I .  970 m it D ie tm ar de 
Usi-LÜovaii.-"') (Hundt, Carrular des K l. Ebersberg S . 23 .) I n  der M atrike l 
vom I .  1315 fehlt diese F ilia le , in  jener vom I .  1524 w ird sie erwähnt als 
zur P farre i Bruck gehörig, m it der Bezeichnung: i i l ia lis  oaelösia 8. U auxrae ii 
in  Lero lrüolen.

I  Fließendes Moorwasser. —  Gf. Hundt in  seinen Nrkk. d. Agilolsingerzeit erklärt das mosnlis 
soolssin I .  2. 319. bei Meichelbeck fü r obiges. Allein das dort genannte Gotteshaus wurde 
sofort zum Dome in  Freising gegeben, wahrend das unsere noch um das I .  1100 in  P riva t
besitz ist.

* " )  Bei den Berghöfen.
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Durch königl. Nescript vom 28. December 1819 wurde die F ilia le  Berg
hofen von der P farrei Bruck getrennt und der P farre i Moosach einverleibt.

A lte n b u rg  finden w ir verzeichnet zu Ansang des X V . Ja h rh ., da im 
I .  140:1 Herr Ludwig von Pienznau, Herzog Stephans Hofmeister, „e in ewige 
Meß in die Capell gen Altenüurg bei Wildenholzen" stiftete. (Hundt, Stammen- 
buch I I .  228.) Das andere sogen. Ullibeuesicium, 1435 auf dem S t.  Magdalena- 
A lta r fund irt, wurde schon oben angeführt.

A ls  Inhaber der ersteren Pfründe t r i t t  im  I .  1508 ain 5. December in  
einer vom Generalvicar Jakob Haushaimer erlassenen Urkunde Osorglrm duoken- 
cnpollnnns auf. (O rd . Arch.) D as letztere Beneficium besaß im  I .  1524 
D . ckonnn68 8nrvr.

Apian schreibt den Ortsnamen sowohl aus seinen Landtafeln, als in  seiner 
Topographie (S . 127) „Altenpruck", aber nach den ältern Documenten zu 
urtheilen, m it Unrecht.

F a lke n b e rg  war ein uralter Gerichtssitz. E in  Richter daselbst, bViesteriel, 
sncksx erscheint schon um das I .  1165 in Ebersberger Urkunden. (Hundt, 
Cartu lar S . 62 u. 74.) E in  herzogliches „A m pt ze Valkenberch", von ziem
lich großem Umfange, ist im ältesten Urbar e. n. 1240 beschrieben. (Llou. 
Uoie. X X X V I.  51 sczu.)

D ie  hiesige Schloßcapelle ist erst zu Ende des X V I. Jahrh , von dem G uts
besitzer Alexander Schöttl erbaut worden. D er HvfmarkSherr Joh . Sebastian 
Freiherr von Wämpel stiftete hieher im I .  1702 am 30. M ärz (nicht 1710) 
7 Jahresmessen. (V g l. Wening, Dopossr. Urrvuriae I .  202 m. Abb.)

Lou tiu llovun^) —  Schattenhofen kommt um das I .  1060, IH m m o s ^ * )  
—  Fürmoosen um das I .  1050 vor. (H undt, Cartular des K l. Ebersberg 
in  inckioa.) D iw in l lo v u * ^ )  —  Deinhofen ist um 820 beurkundet. (iVleioliel- 
book, liis t. IX is in ^ . I .  2. X . 396.)
Aus Falkcnberg flammte als der letzte des Geschlechtes der Schöttl Thomas von Aqnin 

Schöttl, 1718, 1727 und 1737 Provinzial der bayerischen Augustiner-Eremiten. Sein heimatliches 
Schloß fiel an das Augnstinerkloster zu München, von welchem cs obengenannter Freiherr von 
Wampel erkaufte. Zur Zeit seiner Amtsführung blühten unter den Augustiner-Eremiten zu München 
vorzügliche Schriftsteller, wie Gelasius Hieber, Agnell Eandler und Felix Mayr.

9. Steinhöring.
Pfarrei m it 1109 Seelen in  183 Häusern.

Steinhöring, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, ^
226S.31H — Kil.

Abersdorf, D. . . . . 60 „ 12 „ 2 „
Altmansbcrg, W. . . 26 „ 7 „ 3,z „
Aschan, W. . . . - i o  „ 2 „ o
Berg, W. . . . . - 12 „ 7 „ 2„ „
Buchschachen, E. . - - 7 „ 1 » ö , b „
Dietmaring, W. . . . 16 „ 1  .V 3,z „
Endorf, W. . . - - ö l  „ 7 „ 2 „ „
Etzenberg, W. . . . . 38 „ 6 „ 2,z
Graben, W. . . sO 2 „ 0 „

Hechenberg, E.................. 6S . IH .ü Kil.
Hintsberg, D .................. 96 „ 18 „ 1„
Holzhüuscln, W. . . . 17 „ 4 „ b „
Hub, E............................ 8 „ 1 „ 3,.
Kraiß, W. . . . . . 16 „ 3 „ 5
Licginq, W...................... 7 „ 2 „ 3,.
Mailetzkirche n, E., Nbk. 6 „ 1 „ 2,,
Moos, W........................ 20 „ k) ^
Ranhartsberg, E. . . . 6 „ ^
Ruppersdorf, W. . . . 11 2 „ b „
Salzburg, E. . . . . ö „ 1 » 3„ „

*) Bei den Höfen des Scatto. Förstemann 1. 1078. 
Das vordere Moor.

***) Bei dein Hofe des Umo. FörsteMami I. 1201.
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Seifsiede», W. . . . . 24S .1H . 3 Kil. Berg, W. . . . . . 12S. 2H. 3 „K il.
Stinan, E.................... . 11 „ 1 „ , ,̂2 ,/ Tulling, D., Flk., -I- . . 120 „ 17 „ 2„ „
Thaling, E................... - 12 „ 1 „ 3 „ „ Dichtlmnhle, E. . - - 12 „ 1 „ 2„ „
Winkl, W..................... - 23 „ 3 „ 3 „ „ Dicht! v. Oed, G. . . 8 „ 1 „ 2„ .,
Za,hing, W.................. - 26 „ 4 „ 2,, „ Klansschnster, C. . . . 6 „ 1 L„ „

Lauterbach, D., Flk., -j- . . „ 8 „ „ Oelchering, W. . . 26 „ 6 „ 2,, „
Lochen, E...................... . 8 „ 1 „ 6„ „ Oclmnhle, E. . . - - 5 „ 1 „ 2,. „
Reit, E......................... - 6 „ 1 „ 3 „ Schechen, W. . . . . 12 „ 2 „ 0 „

Zensau, D., Flk., . . - 61 „ 7 „ 3 „ „ Wölling, W. . . - - 13 „ 2 „ 3 „ „
Anmerkungen: 1) Umfang der Pfarrei circa 33 Kilometer.

2) Wege meist gut. theilweise beschwerlich.
3) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Cbersberg nnd Wasserburg und 

in die politischen Gemeinden Steinhöring nnd St. Christoph.

I .  P farrstst: S te in h ö r in g ,  an der Straße von München nach Wasserburg im 
Thale und am Ebrachslüßchen gelegen. Nächste Eisenbahnstation Grafing, 
9 Kilometer entfernt. Post im  Orte.

P farrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1861. S ty l  gothisch. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht der Baufond vom ehemaligen Zehent. 
Kuppelthurm m it 4  Glocken. 0oo8. club. Patrocinium am Feste des h l. Gallus 
(16. Oktober). 3 a lt. üx. 8s. L . Om. bei der Kirche ohne Capelle. Orgel 
m it 9 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an allen S onn- und Feiertagen, ausge
nommen Fest des hl. Stephanus. Ewige Anbetung am 23. M ärz. Sept.-Ablässe 
am Feste des hl. Joseph, M a r iä  H immelfahrt uno am Patrocinium. Aus
hilfe w ird herkömmlich geleistet am Sebastianifeste in  Ebersberg, am Laurenzi- 
feste und am Allerseelensonntag in  Pfaffing und am Jakobisonntag in  S t.  C hri
stoph. Außerordentliche Andachten: Norate nach Angabe, Oelberge, Kreuzwege, 
Rosenkränze, Maiandachten, alles fre iw illig . B ittgänge: am Montag nach Christi 
H im m elfahrt nach Engelmening, am Montag nach Dreifaltigkeit nach Tunten
hausen, beide m it geistlicher Begleitung. —  S t i f tu n g e n :  11 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem, 8 Jahrtage ohne V ig il,  19 Jahrmessen.

B ru d e rsch a ft vom hl. Joseph, entstanden 1754, oberhirtlich genehmigt 
am 3. M ärz 1828. Ablässe vom 16. November 1827. Hauptfest am 19. M ärz. 
Nebenfest am 3. Sonntag nach Ostern.

Meßner und Cantor der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nichtmehr vor
handen. —  Vermögen der Kirche: u) rcnt.: 15811 4 /i, k )  nichtrent.: 20183 47.

I I .  Nekenkirchrn: M a ile tzk irch e n . Erbauungsjahr unbekannt; war 1803 zum 
Abbruche bestimmt, wurde aber von der Gemeinde angekauft und erhalten. 
1859 neu benedicirt. S ty l :  Apsis romanisch, Langhaus styllos. Baupslicht 
die Gemeinde. Sattelthurm  m it 2 kleinen Glocken. Patrone: S t .  Castulus 
und II . N . V. 1 u lt. j,o rt. Monatlich einmal hl. Messe.

I I I .  F ilia lk irch e : 1) Lau te rbach , südöstlich von Steinhöring gelegen. Erbau
ungsjahr unbekannt. Restaurirt 1879. S ty l gothisch. Geräumigkeit zureichend. 
Baupslicht die Kirchengemeinde. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Oons. «lab. 
Patron der hl. Petrus. 2 u lt. p«rt. 8s. während des Sommers. Om. 
Keine Orgel. G o tte s d ie n s t im Wechsel m it T u llin g , durch den Cooperator 
zu halten. — S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag ohne V ig il. —  Meßner ein Gütler. 
—  Vermögen der Kirche: u) rent.: 800 4 /., b ) nichtrent.: 2651 47.

Cs existircn hier schöne Grabsteine früherer Pfarrherreu, darunter 2 aus dem XV. Jahrh, 
mit Reliefbildnissen, jedoch nicht gut leserlicher Umschrift. Auf einem andern licSt inan: 
anno . clomini . 1360 den 2. tNA . mag ns . stank . den- Horch rvenditz' . kenn . dokannes . 
Ilindenmain . Amnesien . Vlannen . ?.ue . 8tninlieninA . dem . »-ot . AnediZ . 8em 
. Welle . Xmen. M it symbol. Wappen.
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2) S e n s a u ,  südöstlich von Steinhöring an einem Verbindungsweg nach 
Frauenneuharting gelegen. Erbauungöjahr unbekannt. Nestaurirt 1877. Renais
sancestil!. Geräumigkeit genügend. Baupflicht die Kirchengemeinde. Sattelthnrm  
mit 2 Glocken. Onus. äub. Patron der hl. M artin . 3 ult. Während des 
Som m ers 8s. eingesetzt. 6m . Keine Orgel. G o tte s d ie n s t  an den Apostel
tagen. — S t i f tu n g e n :  2 Jahrmessen. — Meßner ein Gütler. — Vermögen 
der Kirche: u) ren t.: 1157 1!/., Ii) nichtrent.: 3787 47.

3) T u l l i n g ,  an der S traße von Steinhöring nach Wasserburg gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt. Nestaurirt 1875. Renaissancestyl. Hinreichend ge
räumig. Baupflicht die Kirchengemeinde. Spitzthurm mit 3 Glocken. 6o»8. 
cluli. Patrocinium am Feste des hl. Stephanus. 3 ult. 8s. 6m . Orgel 
mit 9 Reg. G o tte s d ie n s t  im Wechsel mit Lauterbach, durch den Cooperator 
zu halten. —  S t i f tu n g e n :  4 Jahrtage mit Vigil und Requiem, 2 Jahrtage 
ohne Vigil, 15 Jahrmessen; außerdem 4 Quatemperämter und 6 Aemter für 
die Fastenzeit mit Kreuzwegandacht. — Meßner ein Gütler, Cantor ein Schreiner
meister. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 9382 4 /., d) nichtrent: 12173 47.

IV. Pfm 'rverlM tiiisse: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 2730 47  45 Hz., 
Lasten: 704 47  15 ^ . ,  Reinertrag: 2026 47  30 /H. Onuscapitalien: u) 3367 47. 
22 ^>. bis 1906 mit jährlich 192 47 , und d) 204 47. 40 /H. bis 1885 mit 
jährlich 42 47 85 zu tilgen. Widdum: 27 Im 11 a  16 gm — 79 Tagw. 
57 Dezim. Accker und Wiesen (je ungefähr die Hälfte davon), 12 Im 49 u 
7 gm ---- 36 Tagw. 65 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 9. P farrhaus 
1673 neu von Holz aufgebaut, wenig geräumig, nicht passend, zu ebener Erde 
etwas feucht. Oekonomiegebäudc mit gewölbtem S ta ll in gutem Zustand. 
Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Hilfspriester: ein Cooperator, wohnt 
im eigenen Cooperatorhaus. Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1674, T rau 
ungsbuch 1684, Sterbebnch 1670.

V. Schulvrrlfliltnisse: Schule in Steinhöring mit 2 Lehrern, 105 Werktags- und 
50 Feiertagsschülern. Schulhaus 1877 vergrößert. Von AltmanSberg, Aschan, 
Graben, H echenberg , Ranhartsberg, Ruppersdorf und Seifsieden besuchen die 
Kinder die Schule in S t .  Christoph, von Lauterbach, Lochen und Reit die 
Schule in Frauenneuharting.

Missionen wurden gehalten 1861 durch ?17 Redemptoristen, 1881 durch 
0 ? . Capucincr.

tjflrinc N o tiM . S te in h ö r in g ,  ml 8tviuIlmm,gDH, bestand als Kirchort schon 
unter Bischof Hitto mit einem der seligsten Jungfrau  geweihtem Gotteshause. 
Am 15. Ja n u a r  825 übergab in dessen Gegenwart ein gewisser Rihpald mit 
seiner Gattin Lantrude sein Besitzthum zu Steinheringa der Kirche der hl. M aria, 
welche an eben diesem O rte erbaut war (ml caelesmm 8cm Kimme in fl»8n 
inen emmtimotum uck 8t6!u!mrinAu). (R oth, Oertlichkeiten des Bisthum s 
Freising S .  1 8 1 .)^ )

Um das I .  1000 werden die Angehörigen der Filialkirchen: Riurutingin, 
Haginingiu und Luttercnpah vom Bischof Gottschalk von Freising angewiesen, 
für ihre Kinder die Taufe theils in der Basilika zu Operendorf, theils in jener 
zu Stcinheriugen jedoch von ihrem eigenen Priester, zu erbitten. (Gf. Hundt, 
Cartnlnr des Kl. Ebersberg S .  44.) Es scheint, daß Steinhöring und Obern-

ch O r t  des  S t e i n h e r i .  tFr e n d c n sp r n n g . i
* *)  D a s  Regest  bei R o t h  ist deutlicher a l s  entsprechende U r ln n d e  bei »leivlwllmolc, Iiist. 

b U n x . 'l .  8. N. .',0t.
WestermmM: Dlocesmi-Beschreibimg. IN. j
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dorf, ihren Patrocinien nach zu urtheilen wohl ursprüngliche Seelsorgskirchen, 
damals längst die Rechte der ältesten Baptisterien und vor Allem die Tauf
brunnen selbst an sich gezogen hatten. I m  I .  1258 findet sich verzeichnet: 
^riocieriavs plebuirus cke LteinÜLringsn. (L ls ie iio lbeek I I .  3. 25.)

E in  edles Geschlecht muß auf einer B u rg  dieses Ortes schon frühzeitig 
seßhaft gewesen sein, da Steinhöring der S itz einer Gaugrafschaft war. D er 
Ooinitutus ÜtsinüerivAU kommt urkundlich vor im I .  1040. (K . H . v. Lang, 
Bayerns Gauen S . 189.) E in  Edler, L ä u lk u r l äa Z lo in llörinASu, t r it t  um 
das I .  1100, Imckovicms Lpriur.o cia 8t6inÜ6rin§6n im  I .  1258 bei Verhand
lungen zu Ebersberg auf. (G f. Hundt, Cartular S . 48. öleivüelbLelr, In8t, 
lü 'im nr;. I I .  2. 25.)

Bemerkenswerth ist das Schicksal des Dorfes Steinhöring im 30jährigen 
Kriege. P farrer Johann Franz D rom ayr schreibt im I .  1758 von der einstigen 
Marienwallfahrtskirche daselbst: „a ls  die F e in d t. . . welche das gantze B ayr- 
landt verhergt vnd verderbt, dem D o rff S tainhöring zugenächert, seyndt alle 
Pfarrkhinder dem Pfarrgottshauß diser gnaden Vollen M u tte r zuegloffen Vnd 
haben durch ih r bitten Vnd betten. . .  so B i l l  erhalten, daß die feindt dises 
schwedischen Bolckhes durchgeraiset Vnd niemandt den mindisten schaden zue- 
gefüget, wie es anuoh die aufgerichtete Stainerne Creutz Saullen genuegsamb 
beweisen". (Acten d. erzb. O rd .)

Es geht hieraus hervor, daß dieses Pfarrgotteshaus, welches in  der sundern- 
dorffer'schen M atrike l vom I .  1524 m it dem Patrocinium des h l. Gallus er
scheint, noch lange Zeit nachher in  den Augen des Volkes als Marienkirche galt.

Von den noch bestehenden Jahrtagsstiftungen der Pfarrkirche geht die älteste 
—  des Pfarrherrn Joh . Ev. Koller zu Steinhöring —  auf das I .  1675 zurück.

I m  I .  1524 war diese P farre i noch freier Collation; im I .  1740 ist sie 
als Wechselpfarrei aufgeführt.

I n  der Kirche befindet sich eine große Votivtafel aus der Zeit der Schlacht 
von Hohenlinden (1800) m it Abbildungen mehrerer umliegender Ortschaften. 
Eine schöne altdeutsche Statue des hl. Gregor d. G r. und eine minder gute 
des hl. Johannes d. T . ,  sowie ein einfacher gothischer Taufstein ist gleichfalls 
daselbst wahrzunehmen.

M a n  sehe über S teinhöring Deutinger's alt. M a tr. §§. 255, 395, 657, 
694; Paulhuber, Gesch. v. EberSberg S .  597 ; Hund, Stammenbuch I. 329; 
Oberb. Arch. V H I. 151; Apian's Topographie v. Bayern 126.

T u l l in g ,  tuIüninA-a^), heißt der O r t ,  wo unter Bischof H itto  (810 bis 
835) der Presbyter Egilo zum Dome in  Freising einen Hof m it Haus und 
Leibeigenen schenkt, (öloieüslbeolc, lügt. lü lm nA . I. 2. X . 565.) Bedeutend 
verschieden klingt die älteste Form dieses Ortsnamens in  den Urkunden Ebers
bergs: lu Iib lü llA 'w , bezeugt um das I .  1015. (G f. Hundt, Cartular S . 25.)

Kourad Ofen, Bürger zu München, verschafft einen Gulden jährl. G i l t  aus 
einem Steinhaus zu München zu Selgerat und einem ewigen Jahrtag in  Tu lling , 
Stainheringer P fa rr, welche S tiftu n g  bestätigt w ird an S t.  Peter und Paulstag 
1452. (N on . Lo ie . X X . 418— 419.)

S e n s a u ,  nm nU osuvvu^), war ein Freisingisches Lehen, welches der 
Kleriker Heribert genoß, aber dem Bischöfe Atto (784— 810) wieder zurückgab. 
(U sw üolbook, üist. ibl'im'nA. I .  2. X . 257.)

Am Freitag nach S t.  M artinstag  1336 findet sich bei einem Gutsverkaufe

') Ableiuing ungewiss
Au der Sende, d. l. des bischöflichen Berichtes. .Freudensprung.)
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Seitens Heinrich des Salndorffer von Mosach u. a. auch „Erhard der Pucher 
von Senzau" als Zeuge ein. (Oberb. Arch. X X iV . 69.)

Der terrassenförmige Abhang, an dessen Fuß diese Filiale liegt, heißt „der 
Herrngarten".

Lauterbach wird uns um das I .  1015 genannt mit seinem ersten be
kannten Besitzer Lntzilmar cie I^uttecenpnü*), der bei einer Schankung zum 
Stifte Ebersberg anwesend ist. (Gf. Hundt, Cartular S. 25.)

Das hiesige Kirchlein, in der Schmid'schen Matrikel als lepai-ulno et 
exiZuae strueturue bezeichnet, heißt in der Pfarrbeschreibung vom I .  1817: 
klein, unansehnlich, dunkel, sehr feucht, in einer moosigen Gegend liegend.

Mailetzkirchen, wulmlinesebirieliun^), kommt unter Bischof Anno 
(855—875) vor, der daselbst einen Hof mit Grundstücken gegen ein ähnliches 
Besitzthum in ?uoÜ866in (Buchschachten) von einem Edlen, Craman, eintauscht. 
(Neiosteliieelc, bist, b'risinss. I. 2. X. 761.)

Die Matrikel vom I .  1740 schreibt: Deelemu stuee parvu et oiiiutu 
(Neilertsstirosten) 68t cie keucko 8oeietuti8 ckcwu, itn ut mortuo illo, quem 
lautres 8oeietuti8 trmcfuum Domini keucki 8olent 8ub8tituere, eeelemue 
vitrioi keuäum ckebeuut reoogmoseere per 1 kl. 33 Irr.

Dieses Gotteshaus wurde 1805 geschlossen und zum Abbruche bestimmt, 
im I .  1860 aber wieder hergestellt als Privatkirche.

DetilivKun — Thaling circa 1035, Dunriuwpereü — Hintsberg circa 
1095, Leikieclun — Seifsieden circa 1050 bei Hundt, Cart. d. Kl. Ebersb. 
in iuckiee.»»»)
Unter den hiesigen Pfarrherrn ist einer besonders denkwürdig als mittelalterlicher Schrift

steller. Der Ooäox lat. 5849 der Münchener Staatsbibliothek enthält n. a. svrinonvs elo cluini- 
niom, an deren Schluß zu lesen ist: lixp lie it p0 8 tilln  cls tswpora per Biisoiloiionm 'Irnn tl- 
kotsr iloennnm 6t plobnnnm in Ltninderin^on nü 1448. Eine» andern Codex (dl. 5945) 
schrieb dieser Pfarrherr ab und schenkte ihn dem Kloster Ebcrsberg (soripsit vt ilonnvit 1475).

10. Straußdorf.
Pfarrei mit 289 Seelen in 50 Häusern.

Straußdors, D., Ps.-K., Pf.-S., Schule, P
1 6 7 S .2 9 H .-K il.

Aitendorf, W.................. 19 „ 2
Banmgartenmühle, E. . 14 „ 1
Dicha, D.-P) . . . . 9 „ 1 ,, 1
Filzhof, W ..................... 29 „ 4 ,, 1

Katzenrent, W....................... 42 S. 7 H. 6 Kil.
Nene Ansiedlring, ;. H. . . 8 „ .9 „ 1 „
Schanrach, E.......................... 4 „ 1 „ 2 „
Weites, E................................. 7 „ 1 „ I „
Voglherd, E.............................2 „ 1 „ 1 „

Aninerknngcn: 1) Die Ortschaft Schanrach findet sich bei Dentinger nicht.
2) Umfang der Pfarrei 10 Kilometer.
9) Wege gnt.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören alle in das Bezirksamt Ebersberg nnd in die politische 

Gemeinde Stranßdorf.

D Znm klaren Bache.
Bielleicht: Bei der Kirche der kleinen Gerichtsstätte. Uebrigens könnte mich der in dieser 
Gegend mehrfach vorkommende Personenname illnimii zu Grande liegen.
Bei den Nachkommen des 'I'ncliln; Berg deS IInn/.o (?); Loi^ioclon ist, ivenn es nicht 
buchstäblich nach dem jetzigen Sprachgcbrauche genommen werden soll, schwer erklärbar.

-j-) Die übrigen Häuser dieser Ortschaft gehören zur Pfarrei Grafing.
18»
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I. p fo rrs itz : S t ra u ß d o r f ,  an der Straße von Grafing nach Rosenheim und 
A ib ling hoch und schön gelegen. Nächste Eisenbahnstation G rafing, 5 K ilo 
meter entfernt. Nächste Post Grafing, woher auch der Postbote kommt.

Pfarrkirche: Erbaut 1698. Restaurirt 1861 und 1880. Zopfstyl. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken: 
a) die größere: „Vusu a-b U. k irnst U onuoti^ 1740. I .  X . k .  I .  m isororn 
»obis^; ich die mittlere: „k 'usu  rrb X . II. k irnst N onuoli^ . 1745. Lunete 
Uenno oru pro n o b is "; 6) die kleine: „k 'usu  L . k irnst N onuok^ 1735. 
Xck üonorsm  v e i . "  Oons. am 4. J u n i 1707. Patrocinium am Feste 
des h l. Johannes des Täufers. 3 a lt. 6x. 8s. ö . Om. bei der Kirche, 
ohne Capelle. O rgel m it 9 Reg. G o tte s d ie n s t an allen S onn- und Fest
tagen. Ewige Anbetung am 18. Februar. Sept.-Ablässe am Patrocinium, 
M a riä  H im m elfahrt und unbefleckten Empfängniß. Aushilfe ist zu leisten in 
Grafing am Dreifaltigkeitssonntag, in  Aßling am Skapulierfeste, in  Emmering 
am Feste M a riä  Namen, in  Bruck bei G rafing am Michaelifeste. Außerordent
liche Andachten: im Advent Rorate nach Angabe, in  der Fasten an den S onn
tagen Kreuzweg, fre iw illig , im  M a i wöchentlich dreimal Maiandacht, fre iw illig . 
B ittgang am 2. Samstag nach Ostern nach A ltenburg, am M ontag vor 
Pfingsten nach Tuntenhausen, beide m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  
2 Jahrtage m it V ig il  und Requiem, 1 Jahrtag ohne V ig i l,  7 Jahrmessen, 
2 Quatempermessen. —  Meßner ein G ütler des O rtes, Cantor der Lehrer. 
Eigenes Meßncrhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 
8285 4-4. 75 ^ . ,  5) nichtrent.: 12593 A4. 8 /H.

II . p fn rrve rh ü ltltts fr: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 1567 44. 73 
Vasten: 124 4/. 86 /A., Reinertrag: 1442 44. 87 ^>. Onuscapital zu 244 44. 
bis 1888 m it jährlich 30 44. und den treffenden Zinsen zu tilgen. Widdum: 
15 Im 92 u 55 qm ----- 46 Tagw. 74 Dezim. Aecker, 11 Im 69 u 71 qm

34 Tagw. 33 Dezim. Wiesen, 12 üs 1 a 6 qm —  35 Tagw. 25 Dezim. 
Holz, 2 Im 52 n 14 qm —  7 Tagw. 40 Dezim. Torffilze. Durchschnitts
bonität: 6. P farrhaus, Erbauungsjahr unbekannt, geräumig, weniger passend, 
Bauernhaus, der obere Stock aus Holz, trocken. Oekonomiegebäude m it dem 
Wohngebäude vereinigt, geräumig, passend, in  ziemlich gutem Zustande. B au 
pflicht bei beiden der Pfründebcfitzer. D ie  Matrikelbücher beginnen 1648.

>11. Zch iilverlM n isse : Schule in S traußdorf m it 1 Lehrer, 36 Werktags- und 
20 Fciertagsschülern. D ie  Schule wurde erst 1876 errichtet; früher gingen 
die Kinder nach Grafing. Aus der Ortschaft Dicha besuchen die Kinder die 
Schule in  Straußdorf.

Mission wurde gehalten 1863 durch ? k . Franziskaner.

bi!eine Rotsten. S t r a u ß d o r f  ist uns zuerst historisch beglaubigt m it ( la m in o ll «Io 
8truW isckoi'M ), welcher um das I .  935 eine Schenkung des Grafen Eberhard 
zum S tifte  EberSberg als Zeuge bestätigt. (H und t, Cartular S . 23.) Um 
das I .  1150 wohnt ein Edler Osrioü cko strnrckorf einer Verhandlung im 
Kloster Beiharting an. (Deutinger's B e itr. IV . 132.) Eine noch bedeutendere 
Abfchwächung des Ortsnamens, als w ir  sie hier wahrnehmen, zeigt uns das 
Urbar circa 1280 verfaßt, wo w ir  lesen, daß Wernher Crätzlin als herzogliches 
Lehen zwei Höfe und eine Hube bei 8truu?:ckork inne hatte. (N on . Uoio. 
X X X V I.  230.)

Am 4. November 1271 erhielt Bischof Conrad I I .  von Freising zum

0  Lovf des ditrn/. Körsicmaun 1. >>Vä
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Ersätze fü r die P farrei (jetzige F ilia le ) P fa ffing, welche auf den Wunsch Herzog 
Ludwig des Strengen seiner neuen S tiftu n g  dem Kloster Fürstenfeld überlassen 
worden w a r, die Kirche in  S trauzdorf, dortmals „von alterShcr" landesherr
lichen Patronates, m it den Einkünften von 2 Münchener Pfenning und mit 
allen Rechten zugetheilt. (R on . Loio. IX .  100.) Zwei Hofe in  Straußdvrf 
waren schon unter den ersten S tiftungsgütern, m it denen Ludwig der Strenge 
das Kloster Fürstenfeld ausstattete. M . o. 92.) E in  P farrer Friedrich von 
Straußdorf erscheint 1308. (Deutinger's B e itr. IV . 13.) Nach der M atrikel 
vom I .  1315 hatte damals die P farre i 8truü8<!orI eine F ilia le  Ilo s tlin M n , 
die jetzt auch dem Namen nach nicht mehr eristirt.

I n  einem Salbuch der P farre i vom I .  1615 findet sich Folgendes ein
getragen: „ I te m  Frantz Fräntzel von Aidendorff Ao 1591 J a r  hat amen 
Jartag gestifft, ain graiinet wißen verschriben so der neust, der auf seinem 
Haimet haußet, darvon hat P farrherr vund ain briester 2 fl 15 dl. —  Letztlich 
hatt Balthausser Frantz von A idndorff ain Neue Cappeln auferbaut, hat P fa rr
herr von Verrichtung des gottsdienst halber 2 fl. 30 kr."

B is  zum I .  1688 bestand zu Straußdorf selbst eine zweite Kirche, die 
der hl. Margaretha geweiht war und eine Capelle. Die Schmid'sche M atrike l 
bemerkt über dieselben: parooüinlm in Ltrnnssüor!' Imlmil. o lim
nimm ülium 666lo8Ürm 8. N arA aritna  in ooclöm puZo sitrrm 6um u iiu  
oupellu potmsimum all inoonclio clsvastata. Oum antom omnes i8tuo 
60616813.6 niwiuw 6886llt ruin0836, äutu fu it lioen tia  8u1) 29. Xov. 1688, 
638 0WN68 llemolioncli 6t looo 631'UM N IM M  NOVUM parooüiulom 6xtrn6näi, 
!>N36 tlo lüoto NNIIam aliam üliuw Imtzut.

Ueber den Zustand des Pfarrwiddums nach dem Schwedenkriege schreibt 
P farrer Ph ilipp Fritz 1661: „ I m  Anno 1648 hab ich die khlaine P fa rr S trauß 
dorff die etwan in die 180 ö'ommuniounton haltet, angetreden vnd dermallen 
gleich nach der feindlichen erst aufhörenden grassierung alles in denn M isten 
t6 rm in l8  gestanden, das der P fa rr vnd Widemhoff sambt dem Zehntstattl gantz 
ru in ir t vnd abgeschlaipfft. . ."

P farrer Ph ilipp  Jakob Kleinsorg wurde am 12. November 1790 nach der 
hl. Messe auf seinem Z im m er, sein mittelbarer Nachfolger Benno Brennn am 
13. M a i 1811 auf einem Spaziergange beim Brevierbeten vom Schlage getroffen.

D ie  P farre i Straußdorf war 1524 freier Collation; 1740 Monatspfarrei.

O io o lm iV ) —  Dicha erscheint urkundlich um das I .  1080. (Hundt, 
C artu lar des K l. Ebersberg S . 40.

Ueber Straußdorf vgl. Deutinger's ä lt. M a tr. §8- 256, 395, 653, 694 ; 
Oberb. Arch. X V I .  90 ; Deutinger's Beiträge 1. 538. (N on. Uoio. I. 360. 
Apian's Topographie S . 127.)

11. Zorneding.
Pfarre i m it 1676 Seelen in  261 Häusern.

Zorneding, D.. Ps.-K. Pf.-S., Schule, 4 
ndn S. 78 H. —

W olfe rsbe rg , W. uüi 
Cap............................ 24 „ 2 „ .4

Kil.
Pöring, D., F-tk.. 4 

Jnglsberg, D. . 
Wolfesing, D. . . 

Möschenfeld, C., FN..

I  w S. 42 w. 2
10.4 17 „ 2,,
i>8 1 1 „ 4..
4 .. l .. 4

Bei dm Schenkeln. (Von der Form eines Gebäudes?)
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Such, r., z,r.. . 112S.21 S.l! Kil.
Harllianse», D., Fl!.,

Schule, 4 . . . .  !99 „ 99 „ 9 „
Ilcukitcheii, W., Fl!.,  4 . 10 „ 2 „ 2,., „

Eglharting, D .  . . . 110 „ 16 „ 2„ „

I l c h i n g ,  W. mit Eap. . 2 l  S .  I H. .'i Kil. 
Kirchsccon, Sta t ion ,  Fabrik 

und Bahnwärter . . 181 „ 26 „ i „
Rirdering, W .................. 18 „ 1 „ 9

Saldi)«»,, D., Flk., -1- . . IM „ 18 „ i ,.
A n i n e r k n n g e n :  1) I m  Pfarrbezirk besinden sich 5 Protestanten, nach Fcldkirchen cingcpfarrt.

2) Umfang der Pfarrei  10 Kiloincter.
8> Wege gut.
- i )  Tie Ortschaften der P farre i  gehören in die Bezirksämter Ebersberg und München l und in 

die politischen Gemeinden Zorneding, Eglharting, Pöring ,  GraSbrnn», P a rsdorf  nnd Ober- 
pfrämmern.

9> I m  I .  1860 wurde die Filiale Baldham aus  der Pfarrei Anzing nach Zorneding nin- 
gcpfarrt.

i. P fa rrjih : Z o rn e d in g , an der Straße von Wasserburg nach München und 
an der Rosenheim—-G rafing— Münchner Eisenbahn gelegen. S ta tion  Zorne
ding, 1 Kilometer entfernt. Post ebendort.

Psnnüirche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1879/80. Renaissancesthl. 
Geräumigkeit zureichend.*) Baupflicht die Kirchenstiftung und Dezimatoreu. 
Knppelthurm mit 4  Glocken, sämmtliche gegossen 1870 von Joseph Bachmaier 
in Erding: a )  die große: „8ano ta  U aria  nuxiliii», Oitrislicruoruni ora pro 
uobi«"; k) die zweite: „8auole  N artiuo patrouv noMor, üb omni walo 
no8 p ro te^e"; o) die dritte: „8anoto Usonarcko ab bosto inaligno ot u 
posto libora nos"; cl) die vierte: „8anoto F loriane ab jueoncHo ot i^no 
aotorno libora nos". Oons. 9. 8ept. 1723. Patrocinium am Feste des hl. 
Bischofes M artinus. 3 alt. tix. 8s. 11. Om. bei der Pfarrkirche ohne Capelle. 
Orgel mit 16 Reg. P fa r r g o t te s d ie n s t  an den Sonntagen abwechselnd mit 
der Filiale Pöring; Festtagsgottesdieust immer in der Pfarrkirche. CoucurS 
beim 40stündigen Gebete während der Pfingstfeiertage. Ewige Anbetung am 
31. Ja n u a r. Sept.-Ablässe am Feste Epiphanie, am Sonntag in der Frohn- 
leichnamsoctave und Sonntag vor Michaelis. Aushilfe ist zu leisten am Skapulier- 
feste in Anzing, am Sebastianifeste in Ebersberg, an den Frauenfesten in Alten
burg der Pfarrei Moosach. Außerordentliche Andachten: im Advent einige Rorate 
nach Angabe, in der Fasten an den Freitagen Kreuzweg, gestiftet, an den S o n n 
tagen Oelbergandacht, von der Gemeinde honorirt, im M ai täglich Maiandacht, 
gestiftet, die Samstagsrosenkränze herkömmlich. — S t i f tu n g e n :  1 Jahrtag  
mit Vigil und Requiem, 28 Jahrtage ohne Vigil, 56 Jahrmessen.

1) B ru d e rsch a ft der immerwährenden Anbetung des allerheiligsten A ltars
sakramentes, eingeführt in Folge des churfürstlichen Mandates vom I .  1674, 
ohne specielle oberhirtliche Genehmigung. Hauptfest: Epiphanie; Nebenfest am 
Sonntag in der Frohnleichnamsoctav.

2) Verein der christlichen M ütter, oberhirtlich errichtet am 20. April, 
aggregirt am 3. J u n i  1876.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus 
nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 25536 TU. 21 /H., b) nicht- 
rent.: 15660 M . 69 -H.

11. Nebenltirchen: 1) C ap e lle  in  W o lfe rsb e rg . Patron der hl. Ulrich. Dach
reiter mit 1 Glocke. 1 alt. Am Feste des hl. Ulrich hl. Messe.

2) C apelle  in  I lc h in g . 1877/78 wieder neuhergestellt. Gothisch. 
Spitzthurm mit 2 Glocken. Patronin die hl. Ursula. 1878 benedicirt. Drei 
M al im Ja h re  hl. Messe.

*) E s  sind hier bestattet die Pfarrherrn Georg P ü rg e r ,  4  1681, M atth .  Welshofer, 4  1796, 
Jo h .  Friedrich Moser, 4  1769, Kaspar Hirner, 4  1779, Kaspar von Zeggin, 4 1796.
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I I I .  M iM ir c h r ' i l :  1) P ö r in g ,  an der Straße von Zorneding nach Anzing gelegen. 
Crbauungsjahr unbekannt. Nenaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflichi 
die Kirchengemeinde. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Gum. i5 .- ln n . 1707. 
Patron der hl. Georgius. 3 u lt. po rt. 8-,. sän. ohne Capelle. Orgel mit 
8 Reg. G o tte s d ie n s t je am zweiten Sonntag durch den P farrer zu halten. 
—  S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 5 Jahrtage ohne V ig il, 
22 Jahrmessen. —  Den Meßnerdienst versieht ein eigener Nießner, den Cantor 
dienst der Lehrer von Zorneding. —  Vermögen der Kirche: n) ren t.: 6694 41. 
74 4>, k ) nichtrent.: 1758 47. 54 4 -

2) M ösch e n fe ld , westlich von Zorneding, unweit der Straße von da nach 
Hohenlinden gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. 1876/77 schön restauriri. 
Renaissancestyl. Sehr geräumig. Baupflicht die Kirchenstiftuug. Kuppelthurm 
m it 4 Glocken: n) die erste gegossen 1716 von Christian Thaler in München: 
!,>) die zweite 1681 von Paulus Kopp: „4u>>iiuts !)vo  omum rs rrn  «orvit« 
1>»minc> in  la o t it ia " ; o) die dritte gegossen 1667 von Bernhard Ernst in 
München; ck) die kleinste schwer zugänglich, l'ous. 14. >-nn. ?707- Patronin 
die h l. O tt ilia . 3 u lt. port. Cm. bei der Kirche. Orgel m it 10 Reg. 
G o tte s d ie n s t im Wechsel m it der F ilia le  Harthausen, und wenn nur 1 Co- 
operator in  Zorneding ist, auch m it Neukirchen und Buch. Sept.-Ablässe am 
Patrocinium und am 5. Sonntag nach Ostern. — S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage 
m it V ig il und Requiem, 1 Jahrtug ohne V ig il, 3 Jahrmesseu; außerdem 
156 Stiftmessen, reducirt auf 89.

B ru d e rs c h a ft Jesu, M a riä  und Joseph, oberhirtlich errichtet am 27. A p ril 
1674, Bruderschaftsablässe angeblich vom 22. J u n i 1674. Hauptfeste: 5. Sonn
tag nach Ostern und Sonntag vor dein Feste deö hl. Bartholomäus, m it Amt, 
Predigt uud Procession (durch den Cooperator gehalten); Nebenfeste: S t. Joseph 
nnd O  Sonntag im Advent, d. i. am Patrocininm.

Nießner ist der Besitzer der Schwaige Möschenfeld, Cantor der Lehrer von 
Harthausen. —  Vermögen der Kirche: u) reut.: 95756 117. 93 4 -, k ) nicht
rent.: 13740 47  80 4 .

3 ) B u ch , südöstlich von Zorneding, an der Straße von da nach Moosach 
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Rundbogenstyl. Geräumigkeit unzureichend. 
Baupflicht die Filialgemeinde. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Omm. 
20. 4m ,. 1707. Patron der hl. Apostel Petrus. 3 u lt. port. Cm. bei der 
Kirche. W echse lgottesd ienst m it Neukirchen, und wenn nur 1 Cooperatur in 
Zorneding besetzt ist, auch m it Harthausen und Möschenfeld. —  S t i f tu n g e n :  
3 Jahrtage ohne V ig il,  2 Jahrmessen. —  Den Meßnerdieust versieht ein 
eigener Filialmeßner. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 1993 47. 41 / I . ;  
6) nicht rent.: 2703 117. 61 4 /

4 ) H a rth a u s e n , südwestlich von Zorneding, an der Straße nach Siegerts
brunn gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Nundbogenstyl. Hinreichend geräumig. 
Baupflicht die Filialgemeinde. Spitzthurm m it 2 kleinen Glocken. Cous. ckud. 
Patron der h l. Andreas. 3 u lt. port. 8m Cm. bei der Kirche. S ta tt Orgel 
ein Harmonium. G o tte sd ie n s t im Wechsel m it Möschenfeld, event, auch m it 
Buch und Neukirchen. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 
3 Jahrtage ohne V ig il,  2 Jahrmessen. —  Eigener Filialmeßner da; Cantor 
der Lehrer des Ortes. —  Kirchenvermögen: u) rent.: 6011 41. 5 4 - ,  1>) nicht
rent.: 2868 47. 15 4 .

5 ) N euk irchen , 1 Kilometer vom Dorfe Eglharting nördlich gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt. Rundbogenstyl. Geräumigkeit nicht ausreichend.

" Baupflicht die Kirchengemeinde. Spitzthurm m it 2 kleinen Glocken. Cons.
7 (lu li. lü tu lu s : Kreuz-Erhöhung. 3 a lt. port. Cm. bei der Kirche. Orgel m it
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6 Reg. W echse lgo ttesd ie iis t m it Buch, event, auch m it Harthausen und 
Möschenfeld. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 8 Jahr- 
tage ohne B ig i l,  3 Jahrmessen. --  Den Meßnerdienst versieht ein eigener 
Filialmeßner, den Cantordienst der H ilfs lehrer von Zorneding. —  Perm'ögcn 
der Kirche: a) rent.: 3 89 l 47. 63 />Z,., b l nichtrent.: 1082 dl/. 13 î>.

6 ) B a ld h a m , nördlich von Zorneding, unweit der Straße von da nach 
Mcißenfeld und Feldkirchen gelegen. Erbaut 1661. Restaurirt 1880. Nund- 
bvgenstyl. Geräumigkeit zureichend. Primäre Baupflicht die Pfarrkirche in 
Anzing. Spitzthurm m it 2 kleinen Glocken. Oous. lind. Patron der hl. 
Corbinian. 2 a lt. qrort. 6m . bei der Kirche. G o tte s d ie n s t am Sonntag 
nach dem Magdalenenfeste, am Sonntag nach S im on und Juda und nach S t. 
Corbinian; durch den Cooperator von Anzing zu halten, weil bei der Um- 
pfarrung dieser F ilia le  der Zehentbodenzins und die Cooperatur-Sammlung für 
Anzing vorbehalten wurde. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag ohne V ig il,  1 J a h r
messe. — Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner. —  Vermögen der 
Kirche: a ) rent.: 1454 47. 25 /H., b) nichtrent.: 1751 45. 66 ^>.

lV . P farrverhaltu isse: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 4636 4 /. 13 ^ . ,  
Lasten: 1506 47. 8 /H-, Reinertrag: 3130 47. 4 /H. 3 Onuscapitalien: 1) bis
1900 m it jährlich 114 47. 28 und den treffenden Zinsen, 2) bis 1884
m it jährlich 9 47. 22 /H. und den treffenden Zinsen, 3 ) bis 1890 m it jähr
lich 17 47. 14 und den treffenden Zinsen zu tilgen. Widdum: 30 Im 12 u
37 hm —  88 Tagw. 41 Dezim. Aecker und Wiesen, 37 Im 34 a 36 Hm
— 109 Tagw. 60 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität der Aecker: 9— 10, des 
Holzes: 4. Pfarrhaus 1803 erbaut, geräumig, passend, trocken; ebenso die 
Oekonomiegebäude. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Statusmäßig 
2 Hilfspriester, fü r welche Wohnung im Pfarrhof. Beginn der M atrike l
bücher 1660.

V. ZchnIverlM tuisse: 1) Schule in  Zorneding m it 2 Lehrern, 180 Werktagö- 
und 80 Feiertagsschülern, 2 ) Schule in  Harthausen, erst 1881 errichtet und 
eröffnet, m it 1 Lehrer, 30 Werktags- und 18 Feiertagsschülern. —  D ie  Kinder 
von S ta tion  und Fabrikort Kirchseeon besuchen die Schule in Kirchseeon der 
P farre i Ebersberg.

M e ine  Notizen. Z o rn e d in g ,  nornktz ltinga ,*) w ird , soweit es Eigenthum des 
Laien Cunzo war, am 27. November 821 von diesem zur Domkirche in  Freising 
geschenkt. (NeielmIImoü, bist. Hülsing'. I. 2. X. 425.) I m  X I.  Jah rh , ver
tauscht Bischof Egilbert von Freising H1006— 1039) den O r t  Zorogeltinga m it 
einer Kirche daselbst scmm eoelosm ib iäom  mmstrnLta) gegen andere Be
sitzungen seinem Kathedralcapitel. (6 . c. I. p. 232.)

E in  edles hier seßhaftes Geschlecht begegnet uns m it R agino cko Xorn- 
go ltingan  um 1095 in  Dokumenten des Klosters Tegernsee, (ö lon. Nom. V I  60.) 
E in  späterer Sprosse dieser Fam ilie , Hkkelmrckus cko ^o rn g o ltin g v n , erwies 
sich als Wohlthäter des Klosters Ebersberg, indem er ein G ut zu Heitlingen 
um das I .  1140 dahin schenkte. (G f. Hundt, Cartular S . 59.) D ie  Wälder 
um Zorneding waren übrigens Eigenthum der bayerischen Herzoge; Herzog 
Ludwig der Brandenburger starb nächst Zorneding am 18. September 1361

Oer hier zu Grunde liegende Personenname is! bisher urkundlich noch nicht nachgewiesen. 
Der in Ebersberger Urkunden vorkommende O rt Orouexoltinguu ist vielleicht m it Xaro- 
g v ltin g n  identisch und in  diesem Falle das ursprüngliche Etymon m it dem Präfixe 7  na, 
zu, wie dies bei mehreren Ortsnamen der Fall ist. Bgl. Hundts Cnrtnlar d. K l. Ebers
berg S . 78 u. 82.
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plötzlich auf der Jagd, 46 Jahre alt. Seine Leiche wurde nach Seligenthal 
gebracht. (Buchner's Gesch. v. Bayern. IV . Buch, S .  52.)

Am 25. October 1431 wurden zu dem sogen. Pötschner-Katharinabencficium 
bei S t.  Peter in  München von dessen S tifte rn  u. a. auch jährliche 4 Metzen 
Haber aus dem Zehenthofe zu Zorneding als Fundation gegeben. (N on. Uoie. 
X IX .  117.) Eines hiesigen Pfarrers geschieht Erwähnung am Montag vor 
M a ria  Magdalena 1490, unter welchem Datum  Herr Vlrich M ü lle r Dechant 
vnd P farrer zu Zornolting bei einer kirchlichen S tiftu n g  zu Mosach als Zeuge 
erscheint. (Erzb. O rd. Arch.) D er früheste Pfarrsitz dürfte indeß zu Ilch ing  
sich befunden haben, da schon um das I .  1145 „Lbbe iüarc lus ku rro d iia n rw  
>Iv U leüinA 'oii" m it Abt Heinrich von Ebersberg einen Vertrag schließt. (Hundt, 
Cartular des K l. Ebersberg S .  59.)

„A u f bevelch der churfürstlichen tX m m issu riöu  vnnd Räthen zu Freising" 
berichtet der Dechant und P farrherr Sebastian Kupfmüller um das I .  1580: 
„Aufs den Ersten A rticu l. Ligt die Pfarrkhirch Zornoting als rechte U .atwnu 
m it I r e n  S iben liüadus I m  gebieth vnnd Landtgericht Schwaben auf der 
Landstraß gegn vnnd auf der Perlacher Haidt vnnd sein vnnder disen vier 
L e^ n ltn iu c ; . . ."

Pfarrer M atth ias Welshofer schreibt um das I .  1721: „D ie  Pauvöllige 
gottsheuser feind erstlich das Pfarrgottshaus ^o in o tiu K , welches 1719 nieder
gerissen vnd von gründ aus wurde noch selbiges iahr angefangen^ aufgebaut zu 
werden; w ür feind auch, G ott sey ebiger Dankh . . .  so weit gekhomen, das würk- 
lich die eindachung, gewöllwung geschehen, auch die fenster angefangen eingesezt 
zu werden." Weiter werden zu den baufälligen Kirchen gezählt: Harthausen und 
Neukirchen. (O rd . Arch.)

I m  I .  1524 war diese P farre i noch freier Collation; 1619 nennt sie 
P farrer M . W . Aigenmann „e in vmbgehendeö Lehen", d. h. eine Monatpfarrei.

I m  Frühjahre 1842 brachten zwei Pilgerinen die Gebeine des h l. M ärtyre rs  
Placidus hieher in  die Pfarrkirche; in  Altomünster wurden die Reliquien ge
schmackvoll gefaßt und am 25. J u n i 1842 feierlich in Zorneding beigesetzt. 
(V g l. Schematismus vom I .  1844, S . 142.)

Ueber Zorneding vgl. Deutmger'ö ält. M a tr. M  316, 400, 468, 682; 
Obernberg's Reisen I I .  S .  5 f f . ; Oetelms, rer. koio. seript. I. 794. I I .  330; 
Apian's Topographie S . 125.

M öschen fe ld  w ird als N e d e ilin le lä ^ ) am 19. August 819 ermähnt, 
unter welchem D atum  ein gewisser Pepo den dritten Theil seines Erbgutes 
daselbst zum Dome in Freising schenkt. (Lloioüelbeeü, Iiw t. Xrisino;. 1. X . 393.)

Bemerkenswerth ist, daß in einer Pfarrbeschreibung des Pfarrers Seb. 
Kupfmüller um das I .  1580 Meschenfeld den Beisatz hat: „bei der Grienen 
Hütten". Weniger deutlich schreibt Apian in  seiner Topographie ( S .  125): 
Vleseüonkölcl puA. tom pl. I l i i t .

Diese F ilia le , einst berühmt durch Wallfahrten zur hl. O t t i l ia ,  war bis 
zur Aufhebung der Gesellschaft Jesu im  Besitze des Jesuitencollegiums zu 
München, und wurde sodann eine Eommende des Maltheserordens.

Vgl. Jahresbericht des hist. Vereins v. Oberb. fü r 1869 — 1870. S . 52.
I m  Thurmgewölbe befindet sich ein S taffe lb ild, die Kreuztragung, ungefähr 

dem I .  1500 angehörig, lebensvoll aufgefaßt. D ie  Umrahmung zeigt Re
naissancestyl.

*)  Vielleicht: bei dem mittelmäßigen Felde (althd. w ö rR a lili — mittelmäßig).
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P ö r in g ,  ?vriü !g in *) prrrvklim». wurde um das I .  1045 von der Gräfin 
R ih lin t auf Lebenszeit dem Grafen Ulrich und nach dessen Ableben dem Kloster 
Eberöbcrg zugedacht. (H und t, Cartular des K l. Ebersbcrg S . 2!».) Auch 
inehrere Edle des O rles kommen in den Urkunden des S tiftes  vor.

I m  X V I. Jahrh , bestand in der Kirche daselbst auf dem Choraltar eine 
Freitagsmesse, welche die Salndorffer, und auf U. Frauenaltar eine Wochemnesse, 
welche Onophorus Moser zu Pöring und seine Hausfrau M a r ia , geb. D uxin, 
gestiftet hatten. (O rd . Arch.)

Noch zu Apian's Zeit existirte hier eine B urg  (a rx ).

Buch g ilt fü r jenes P o u li,^ )  loous oum >m8ilio:i, welches von dem 
Diakon H ilto lf ,  soweit es sein eigen w ar, zum Dome in Freising geschenkt 
wurde. (L le ia lw llwelv, Iiw t. bUmm;. 1. 2. X . 115.)

D as hiesige Kirchlein war im  X V !. Jahrh , sehr arm. D ie  um 1580 
verfaßte Pfarrbeschreibung sagt: „DiseS Gvtzhauß khan lyain J a r  ohne der 
guetherzigen Christen h ilf f beleicht vnnd versechen werden, darumb sein m it steur 
verschonet würdet." (Arch. d. erzb. O rd .)

H a rth a n s e n , ü n im ü liu m in ,'^ )  gelangt im I .  814 als Schenkung des 
Priesters Starcholf und des Diakons Hatto an die Domkirche zu Freising. 
(N oie lio tbeek, Iiw t. lO'imng'. 1. 2. X . 297.)

D ie  Schmid'sche M atrike l bemerkt zum Marienaltare in dieser Kirche: 
O u litu r iwLA» stonvüv» 11°"^ V irx iu m  N u riuo , ox eovlosi» Nssodvnkolät 
o lim  Iiuo trunsla tü , cznnm in  eo inw uni uneossitnlo prooo88ionulitor 8otout 
v is itu io  zmrcxüiinni.

N eukirchen , X ivvaoliirio lm . (auch X ivvono in riü liin  geschrieben), ein aus
gestattetes Gotteshaus, gibt m it dessen Zeheuten G ra f Ulrich von Ebersberg um 
daö I .  1020 tauschweise zum S tifte  Eberöberg. (G f. Hundt, Cartular S . 24.)

Laut Inven ta r vom I .  1721 befand sich damals als werthvollstes Kleinod 
in hiesiger Kirche: „E in  Partikh l vom h l. Creutz in  S ilbe r eingefast vnnd m it 
etwelchen guetten Perlen vnnd Edlstainen versetzt."

W ie die M atrike l vom I .  1740 angibt, soll diese Kreuzesreliguie der 
Trad ition nach durch G raf Eberhard von Sempt und Ebersberg hieher gebracht 
worden sein.

B a ld h a m , ?u !tüo im ,-s-) findet unter Abt W illiram  von Ebcrsberg (1048 
bis 1085) Erwähnung, insofern ein gewisser Engilperht sein dortiges G u t beim 
A n tr itt einer W allfahrt zum Kloster Eberöberg schenkt. (H undt, Cartular S . 34.)

I m  I .  1440 verkauft Oswald Tuchsenhuiser sein W ism at zu B altha im  in 
Schwaber Herrschaft und Gericht mehreren dort begüterten Grundherrn. (N on. 
Lo ie . X X .  347.)

O llKoItinKnn-j—>-) (von Hundt irr ig  m it OrongostillAUll confundirt), um 
935 vorkommend, ist vielleicht Jngelsberg. (C artu lar des K l. Ebersberg 
S .  23 u. ö.)
Vom I .  1797— 1803 war Inhaber der Maltheser-Commeude Möjchenfeld Priester Joseph 

Petzt aus Zangberg, Lycealprofcssor zu München, P 7. April 1817. E r hatte ans der Insel M a lta  
das Noviziat des genannten Ritterordens bestanden. Seine meist naturwissenschaftlichen Arbeiten 
sind in den Abhandlungen der bayr. Academie der Wissenschaften 1797— 1814 niedergelegt.

K*) Bei den Nachkommen des Bero. Förstemann I .  221.
* * )  Buche (in der Aufschrift der Urkunde: ad Uouclio).

«»Z Bei den Waldhäuseru (Imrael die älteste Form von Hart, W ald?, 
-tz) Heimath des Paldo. Förstemann I .  204.

P - j - )  Bei den Nachkommen der LunoFile i? Förstemann I.  182.



XXIX.

Decimal oder R ural-C iiM !

Tegernsee
mit 12 Pfarreien:

1. C gern  (mit 1 Coadjutor).
2. G m u n d  (mit 1 Coadjutorie, z. Z. unbesetzt).
3. H a rtp en n in g .
1. H olzkirchen (mit 1 Coadjutorie).
5. K reu th  (mit 1 Schulbeneficium).
6. O b e r w a r n g a u .
7. O s te r w a r n g a u  (mit 2  Exposituren).
8. O t t e r f in g  (m it 1 Cooperatur, d. Z. unbesetzt).
9. R eich ersb eu ern .

10. Sachsenkam  (mit 1 Beichtvaterstelle).
11. T eg ern see  (mit 1 Coadjutorie, z. Z . unbesetzt).
12. W aakirchen.





Statistisch-historische! Uebrrblick.
D a s  Decanat Tegernsee grenzt im  Osten an das Decanat M iesbach, im  

Süden an das B is th u m  B rix e n , im  Westen an das Decanat T ö lz , im  Norden an 
die Decanate W olfrathshausen, O berföhring  und A ib lin g . D ie  einzelnen P farreien 
des N ura lcapite ls sind den Bezirksämtern M iesbach, T ö lz  und München I I  zugewiesen. 
I n  Hinsicht auf die Gestaltung des Bodens t r i t t  im  südlichen Theile des Decanates 
G ebirgsland im  nördlichen Hochebene auf. Z u  den bedeutendsten Bergen dieses Ge
bietes zählen: D e r W allberg, der Nisserkogel, der Roßstein und der Hirschbcrg. Außer 
den waldreichen Abhängen der genannten Berge sind als große Holzungen zu nennen: 
D a s  A llgau und T annho lz , der Tanbenberg, der Zellerwald und der Föchingerforst. 
A n  stehenden Gewässern umschließt das Decanat den Tegernsee, dann den Kirch- 
und Hackensee; von Flüssen begegnen uns h ier: D ie  M a n g fa ll,  m u iE l i tm I lu  circa 
10 85 , die den A usfluß  des Tegernsee's, die Weißach und die Rottach, welche seine 
Zuflüsse bilden. B e i der Einöde M arm orbruch, in  der P fa rre i Egern gelegen, w ird  
seit zwei Jahrhunderten der schöne Tegernsee'r M a rm o r gebrochen, der so manchem 
Tempel unserer Erzdiöcese zum Schmucke dient. Eine eisenhaltige Schwefelquelle 
befindet sich zu B ad  Kreuth, ein ähnlicher H e ilbrunnen fließt zu Schwaighof am 
Tegernsee. Bergnaphta ( S t .  Q u ir in u s ö l)  q u illt  am westlichen Ufer des S ee 's , der 
S t .  Q uirinscapelle  gegenüber, aus dem Erdboden.

D e r Decanatsbezirk w ird  von der B a h n lin ie  M ünchen— Holzkirchen— Schliersee, 
nebst deren Abzweigungen nach Rosenheim und T ö lz  durchschnitten: E ine Hauptstraße 
zieht sich von M ünchen über Holzkirchen und Tegernsee zur Landesgrenze; von V ic in a l- 
straßen sei jene von T ö lz  über Waakirchen nach Miesbach erwähnt?-)

I n  der ältesten baiwarischen Z e it erstreckte sich über das dermalige Decanat 
Tegernsee der große Sundergau, 8unäerKovv6. I n  der Periode der erblichen G ra f
schaften finden w ir  h ier den C om itat W olfratshausen, zu einem kleinen Theile  auch 
die Grafschaft Neuburg herrschend.

D ie  Christian isirung der Gegend ging wahrscheinlich aus von einer anfäng
lichen Zelle Tegernsee, nach deren V e rfa ll erst, w ie auch anderwärts geschah, das 
berühmte Kloster gegründet wurde. Schon vor Erbauung der ersten Klosterkirche be
stand hier ein K irchlein 8 t.  8a 1vu to r, dieses P a troc in ium  ist aber ein vorwiegend 
monastisches, das meist fü r  Mönchscolonien zur Heidenbekehrung gewählt w u rd e ? ") 
D ie  Gegend von Holzkirchen und O tte rfin g  scheint von M ünste r aus das G laubens-

Auf dieser wanderte schon nn> t:tld  Walther von der Vogelweide und bog dann Wahlschein 
lich bei Waalirchen „mar clann <>inv inilo von Nor strn/.a" Tegernsee zu.
Wir erinnern an Krenisinimster, Herrenchiemsee, Polling und die vorcorbinianische oslin 
>>. dinlvattti'is in Freising.
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licht empfangen zu haben. Zu den frühesten Baptisterien des Decanates zählen die 
S t. Michaelskirchen zu Gmund und Oberdarching, dann die S t. Johanneskirchen zu 
Oberwarngau und Föching, denen Wohl auch die S t. Martinskirche zu Steingau und 
die jetzige Margarcthenkirche Roggersdorf anzureihen sind.

Die Matrikel Bischof Conrad's I I I .  vom I .  1315 führt dieses Ruralcapitel 
als I ) 66unutu8 HurtpglminA unter dem Archiviaconate des Domherrn Deinhard von 
Seefeld auf mit acht Pfarrkirchen:

krimo üartpeni . . . bubst 5 M a s : Uoltrsbirebsn. 8 u6b86nbeiW. 
kimsnebbim eum 86pult(u iig). ^uberloeb et l'unns Lspellus.

OtolliuKeu . . . bubst 1 liliuw 8 tsinZ;a>vs eum sepultnru et LupsIIum 
Lstslobsim.

OsternrvuienAävv . . . bubet 5 6 Iia8 : I'usrebinAsn. Usintslsrn.
VebinAsn. Veiloeli. kueüenstors eum sepulturis.

VVesternwLruKüvv . . . Imbet 3 tilius: IVuIcis. keieberspevvrn eum 
86pulturi8 et 6 ruvlio§ LupsIIum.

Oemünä . . . bubet 3 LIiu8 : IVobebireben eum 8epulturu. Lebukloeb 
et k isä  8ivs 86pulturu.

L A s rä . . . bubet 1 liliam 8unsti Usouburcii et LapsIIumUürsbtor eum 
36pulturi8.

(Uuspsrsb . . . bubet 1 Llium Nü8pueb eum 86pultuiu.
Uervnobireben. . . bubet 8  LIiu8 : k 6 iober8torf. OIIinA. Uisnrsnurvs. 

6 ot2 ioK eum 86pulturi8. Oe8ternüorf. krub. VVipenebireben et TüIebinASn eine 
86pulturi8 . . .)

k!-686riptui'um Ueoleeiurum czuatnor eonlert L p i8sopu8, viäelieet 0 8 tsrn- 
vvurnAÄvv. ibisvvnebireken. Otoltin^ et ?a8pereb. liseiäuue .-Vbbu8 in Ts^siusss.

Die Veränderungen, welche das damalige Decanat Hartpenning im Laufe 
der Jahrhunderte erlitt, sind naturgemäß sehr bedeutend. I n  der Folge der Zeit 
wurden die einstigen Filialen: Uürebtor (Kloster Tegernsee), ksiobsiÄpsrvrn, uct 
8 . Usonburclum (Kreuth), IVobebirsbsu (Waakirchen), HolLsbirobsn und 8 usb8sn- 
bsim zu eigenen Pfarreien erhoben; von den jetzigen Filialen und Nebenkirchen werden 
Kleinhartpenning, Bad Kreuth und Glashütte, Allerheiligen und Hinterbergen, Jas
berg, Bergheim, Schmidheim und S t. Q uirin noch nicht verzeichnet.

Die Pfarreien Parsberg (jetzt Miesbach) und Neukirchen wurden im I .  1844 
mit Schliersee und einem Theile des alten Capitels Aibling zu einem eigenen Decanate 
(Miesbach) vereinigt, wogegen der größere Theil des vormaligen Capitels Miesbach 
zu einem neuen Decanate „Tegernsee" sich umbildete. (Vgl. Bd. II., S . 5.)

Der erste Dechant des nunmehrigen Capitels Tegernsee war Stephan Kögl, 
Pfarrer zu Gmund, erwählt im I .  1844. Die Statuten des Capitels datiren aus 
dem I .  1850 und wurden am 5. November 1852 oberhirtlich genehmigt.

Ueber die Capitelsbibliothek, welche im Pfarrhof zu Oberwarngau aufgestellt 
ist und von älteren Werken manches Interessante enthält, u. a. eine Jncunabel 
des Buches 4s imitutions Obrmti siehe Bd. II. S . 6 .

Das Decanatssiegel zeigt den hl. Bischof Corbinian.
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P f a r r e i e n :

?. Egern.
Organisirte P farre i m it 1616 Seelen in  246 Hänsern.

Egern, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, 4 
145 S. 21 H. Kil.

Oberhof, D. . . . 
Pföru, D ..................

63 S 
37 „

9H. 
6 „

2 Kil.
3

Berg, D ......................... 26 „ 4 „ 3 „ Reitraiu, D. . . . . 64 „ 9 „ 2
Brandstntt, W. . . . 24 „ 3 ., 3 ,, Ried, W.................... 47 „ 2
Brcnnbichl, W. . . . 10 „ 2 „ 2 „ Riugsee, W. . . . >4 „ 2 „ 2
Dusfc», W..................... 28 „ 5 „ 2 „ Rottach, D .................... 336 „ 53 „ 1
Elmau, D ...................... 45 „ 6 „ 3 Sag, W.................... 50 „ 5 „ 2
Enterbach, W................. 24 „ 4 „ 3 Scharling, D ................. 40 „ 7 „ 4
Enterrottach, E. . . . 11  ̂ 1 4 „ Schärfen, D. . . . 11 7 „ 3
Erlau, W ....................... 11 2 3 „ Schorn, W. . . . 30 „ 4 1
Gaße», W..................... 12 „ 2 „ 2 Schwaighof, D. . . 70 „ 41 „ 1
Hagrai», Ober-, D. . . 60 „ 12 „ 2 „ Sonnenmoos, W. i: i „ s) 2
Hagrain, Unter-, D. 86 „ 16 „ 2 Standach, D. . . . 69 „ 11 ,, 1
Hnmmerschmiedsägc, E. . 1^ 1 2 „ Trinis, W. . . . 9 „ --- U 3
Kalkofen, E.................... 8 „ 1 „ 2 Valepp, E. mit Cap. 48 „ 15
Kuhzagel, W .................. 48 „ 3 „ 4 Wallberg, ^ .  . . . 24 „ i „ 4
Marmorbruch, W. . . 6 2 3 Weihach, D ................... 80 „ 11 , 1
Oberach, D .................... 87 „ 10 „ 2 Wolfsgrnb, W. . . 24 „ 3 „ 3 „

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Deutinger: Egerer-Gstadt, Hofbancr, Roltachbruck und 
Weidlich werden nichtmehr aufgeführt; dagegen finden sich dort nicht die Ortschaften: Hainmcr- 
schmiedsäge, Kalkofen, Marmorbrnch, Ringsee und Valepp.

2) Im  Psarrbezirke befinden sich einige Protestanten; zwei prot. ViUenbcsitzer nur im Sommer hier.
3) Umfang der Pfarrei ungefähr 25 Kilometer, Valepp und die Almen nicht eingerechnet. Wege gut. 
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Miesbach und in die politischen

Gemeinden Rottach, Kreuth, Tegernsee und Schliersee.
5) Vor circa 80 Jahren wurden zwei Höfe nach Kreuth ausgepfarrt.

I .  P farrs ltz: E g e rn , hart am Tegernsee sehr schön gelegen. Nächste Eisenbahnstation 
Schaftlach. Post Tegernsee, woher der Postbote kommt.

Pfarrkirche: Erbaut 1111; S ty l ursprünglich gothisch; 1711 im Zopfstyl 
restaurirt und rückwärts durch einen Anbau verlängert. Geräumigkeit unzu
reichend. Baupflicht die Gemeinde. Spitzthurm m it 4 Glocken, Z davon neu, 
gegossen von Ant. Jos. Bachmair in  Erding 1881, die vierte: „O arllio lom o 
VVenAlv in  N ino iw n  Zoss mielr N V O X X " . Oon8. cinb. Patrocinium am 
Feste des hl. Laurentius. Z a lt. 6x . 11. 6m . bei der Pfarrkirche m it
Capelle, in  Welcher auch Messe gelesen w ird ;* )  Patron der h l. Rochus. Orgel 
m it 12 Reg. P f a r r g o t t e s  dienst an allen Sonn- und Festtagen. Ewige 
Anbetung am 25. August. Sept.-Ablässe: Neujahr, M a riä  Himmelfahrt, 
Schutzengelsonntag. Aushilfe in  der Nachbarschaft ist nicht zu leisten. Außer
ordentliche Andachten: im  Advent Rorate nach Angabe, in  der Fastenzeit 
Oelbergandachten m it Predigt nach Herkommen; an den gewöhnlichen Sonn
tagen des Jahres Rosenkranz, an den Festen Vesper, herkömmlich; Maiandachten 
sind nicht eingeführt. Bittgänge: am Samstag der Bittwoche nach Birkenstein 
und am 6. August nach Schliersee. —  S t i f t u n g e n :  10 Jahrtage ohne V ig il, 
72 Jahrmessen.

B r ude rs ch a f t en :  1) Armenseelen-Bruderschaft, nach vieljährigem Bestände

O Hirr daS Grab des Pf. Aegyd HcUensieiner, letzte» Exconventualcii von Tegernsee, 4 1861
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oberhirtlich confirm irt am 7. J u l i  1738, aggregirt der Münchner Erzbruderschaft 
am 24. August 1738. Jährlich 4 große und 5 kleine Convente. —  Vermögen 
der Bruderschaft: 342 47. 85 /H.

2) Marianisches Verbündniß fü r Ledige unter dem T ite l der unbefleckten 
Jung frau  M aria . Ohne oberhirtliche Genehmigung. Hauptfest: D as Fest der 
unbefleckten Empfängniß M ariä .

Meßner und Cantor der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden.
—  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 16443 4 /., >,) nichtrent.: 10350 47,

I n  V a le p p  befindet sich eine Capelle m it einem M ariah ilf-B ilde . B au
pflicht der S taat. 1 u lt. 6x. Am 24. August gestiftete hl. Messe, außerdem
höchst selten Gottesdienst.

I I .  p farrverhü ltn isse : Präs. Se. M .  der König. Fassion: Einnahmen: 2281 47. 
65 /H., Lasten: 604 47. 54 ^ . ,  Reinertrag: 1677 47. 11 /H. —  W iddum: 
2 üu 38 u 51 csm —  7 Tagw. Aecker, 3 üu 6 u 65 csm 9 Tagw. 
Wiesen, 2 Im 72 u 58 W> —  8 Tagw. Holz. Durchschnittsbonität: 12. 
Pfarrhaus 1810 erbaut, sehr geräumig, passend und trocken. Oekonomiegebäude 
m it ersterem vereinigt und ebenfalls sehr zweckmäßig. Baupflicht bei beiden 
der S taat. Hilfspriester: 1 Coadjutor, der im Pfarrhofc wohnt. D ie  Matrikel 
bücher beginnen m it dem X V I I .  Jahrh .

I I I .  Schlllverhültn ilse: Schule in  Egern m it 2 Lehrern, 180 Werktags- und 
70 Feiertagsschülern. Schulhaus 1863 erbaut.

K leine Notizen. E g e rn , k lM ir llu u ,* )  taucht in  den Urkunden des Klosters Tegernsee 
erst zu Anfang des X I I .  Jahrh . aus. Unter Abt Aribo erscheint um das 
I .  1110 ein Edler, IV u ltinau  clo IlM irckun  (auch Ilgricknn geschrieben), im 
genannten S tifte  als Zeuge. (Älou. !><>iv. V I. 71. 66.) Derselbe A b t, ein 
G ra f von Neuburg, erbaute zuerst eine dem hl. Laurentius geweihte Kirche zu 
Egern um das I .  1112. (L le trop . km lisli. I I ! .  271.) Abt Conrad I I .  
erlangte von Bischof O tto  I I .  von Freising die Bew illigung, daß die Bevölke
rung voll Egern und Umgegend, welche bis dahin nach Gmund, der einzigen 
Pfarrkirche des Tegernsee'r W inkels, zur Kirche gehen mußte, Begräbnis) und 
Taufe und alle Sacramente in  Tegernsee und Egern erhalten konnte. (IVIeioüvl- 
Ü66Ü, Inst. bVmiutz'. I .  1. p. 379.)

D er vortreffliche Abt Conrad Ahrnschmalz (V .) , fl 1492, erbaute die S t. 
Laurentiuskirche zu Egern von neuem, führte den Thurm  daselbst höher auf 
und schaffte fü r denselben zwei neue Glocken her im I .  1466. (Oetolüm, 
rar. üoic. uoript. I I .  77.) Abt M aurus endlich ( f l 1534) errichtete hier eine 
Gottesackercapelle zu Ehren der H H . Sebastian und Rochus. (1^. o. p. 79.)

I n  dem ältesten Urbar des Klosters Tegernsee aus den I .  1017— 1250 
w ird unter den speciellen Einkünften des Aktes (reckllitim 1). 41>lmtm) auch 
aufgeführt ein G u t: „Ug-ordan uck guorcmm", welches 30 Käse und ein Lehen 
dortselbst, welches 4 Maße Haber zu liefern hatte. (Freybcrg, ä lt. Gesch. v. 
Tegernsee S . 226.)

Aus dem X V . Jahrh, ist uns ein Pfarrvicar von Egern, Thomas Haim- 
puecher genannt, (das XoeroInAinin sagt von ihm: Vien: in» nontor in  Ugorn 
at Oont'imter), der um die damals bedeutende Summe von 40 fl. ein Brevier 
in  zwei Bänden prachtvoll abschreiben ließ (1484) und cs dann aus den A lta r 
des hl. Q u irin u s  als Geschenk legte. (Günthncr, Gesch. d. lit. Anst. I I I .  115.)

? . Benedikt Herschl, P farrvicar daselbst 1636 1639, wurde in letzterem

0  Bei den Brachländern (ahd. «Zerel»). Vgl. owithard, Ortsnamen S . 25— Ai.
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Jahre zum Abte von S t .  Georgenberg in  T iro l erwählt. E r baute das dortige 
Kloster, das kurz vorher abgebrannt w a r, schöner und zweckmäßiger wiederum 
auf. Unter seinem vierten Nachfolger auf der Vicarie zu Egern, ? . Augustin 
Gugler (1647— 1658) begann das M arienbild des Gotteshauses m it Wundern 
zu leuchten (m iruou lis  iueepit olaroseore), und wurden mehrere Bände m it 
Berichten über hier erfolgte Heilungen im  Pfarrarchiv hinterlegt. (O rd . Arch. )

I m  X V l I I .  Jahrh , finden w ir  zwei um die Geschichte von Tegernsee 
verdiente Ordensmänner als Seelsorger zu Egern. ? . Alphons Hueber wirkte 
von 1705— 1717, ?. Nvnnosus Pämer von 1741— 1749 und wieder von 
1753— 1758 auf hiesigem Posten.

Am 9. November 1809 wurde das bisherige V icaria t zur P farre i erhoben 
und Pfarrvicar Nonnosus Höß, Exconventual von Tegernsee, als erster w irk
licher P farrer ernannt.

Gegenüber der Kanzel befindet sich eine S cu lp tu r, circa 1500 verfertigt, 
Crucifix m it M a ria  und Johannes; dieselbe Darstellung als altes Fresko 
(Votivgemälde) an der Südseite der Kirche.

Auf dem Frauenaltar ein schönes altdeutsches Gnadenbild; das A lta rb la tt 
des Hochaltares ist von Asam gemalt.

Neben der Kanzel ein werthvolles Schlachtenbild von Monten.
E in  emaillirtes Kreuz aus dem X l.  J a h rh ., m it byzant. Christus, aus 

dem Kloster Tegernsee stammend, kam durch den dermaligen Pfarrvorstand als 
Geschenk in 's  National-Museum zu München.

Ueber Egern vgl. Deutinger's ält. M a tr. 41, 348, 383, 623, 692. 
Obernberg's Reisen 1. 147. Sulzb. Kalender fü r kath. Christen 1854. 
Horm ayr's Taschenbuch fü r vaterl. Gesch. 1835, S . 181 — 183 (über die 
Betheiligung der Pfarrangehörigen Egerns an der Sendlinger Mordwcihnacht 
und die deßhalb errichtete Votivtafel in der Pfarrkirche).

D ie  hieher gehörige Valepp kommt circa 1088 in einer Greuzbeschreibung 
des Klosters Schliersee in  der Form w aläöP pL*) vor. U aw iio lliceü , I,ml. 
bü'imuA. I. 2. X. 1256.
k. Alphons Hueber, geb. 1668 zu Tratnach in Oberösterreich, Benediktiner zn Tegernsee, 

wurde von Egern weg als Pfarrer nach Laiben in Oesterreich versetzt, wo er am 12. Januar 1761 
starb. Er schrieb n. a. ein Kpioilo^inin ToAmrinnw, welches handschriftlich vorliegt (0o4. A-orni. 
6602 der M . St. B.), verschiedene homiletische Werke (eod. bav. 1582—1585s und ein Buch 
über Marienverehrnng: „Gantz sicher führende Himlische Xriaüno." Stain in Oesterreich 1732.

U. Nonnosus Pämer, geb. 1711 zn Frcising, 173 l Benedictiner zu Tegernsee und nach seiner 
ersten Vicariatsfnhrnng zn Egern Prior daselbst, veröffentlichte die umfassende Jnlnläumsschrift: 
lleelivivno a tunora llliönix. TeAnrnse«; 1716. Derselbe starb zn Laiben am 6. Mai 1772.

2. Gmund.
Organisirte P farre i m it 1792 Seelen in 368 Häusern.

Gmund, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -j-
321 S. 16 H. -  Kil.

Angelweber, E. . . - l»  „ I 2,, „
Antenloke, E. . . . . 6 „ 2 3 „
Au, in oer, z. H. . . . 11 , 3 „ 6 „
Anmann, E. . . . . b ., 1 » 3 „

Baperhof im Holz, E. . I S .  2 H. 2,  ̂Kil. 
Berg, Vorder- und Hinter-,

4 H............................. 21 „ 5 „ „
Bernloh, D ........................92 „ 34 „ 5 „ ,,
Binder b. Bernloh (Pit

tal), E..............................6 „ 1 „ 1 „ „

*) Wahrscheinlich rhütisch ioie Voläepp in Tirol. Vgl. Steub, zur rhät. Ethnologie S. 217.
AIs Deutung ist hier va! >1' apo Bienenthal oder val topiäa vorgeschlagen.

ILestennayer: Diocesnn-BeschreibunH- III, 1^)
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Brandhof, E. . . . 10 S. 2H- 4 Kil. Maister im Holz, E. . 5 S. 1H. 4 Kil.
Buchberg, Ober- und Moosrain, z. H. . . 50 „ 11 „ 3 „

Unter-, z. H. . . 7 ,, 3 „ 2,5 Mühlthal, z. H. . . 42 „ 8 „ 2 „
Buchberger im Holz, E. 4 ,, 1 4,5 „ Itiemandsbichl, E. . . 4 „ 2 „ 2
Buchleiteu, E. . . . 5 „ 9 2,5 „ Oed, E.........................9 „ 2 ,, 2,5 „
Bürg, auf der, W. . 20 „ 7 „ 8 „ Ojterberg, W. . . .  21 „ 5 „ 1 „
Bürstling, E. . . . 4 „ 9 2 „ Ostiu, D ......................58 „ 16 ,. 2,5
Deyerl im Holz, E. . 4 „ i  „ 4 Rain, Müller am, E. 13 „ 2 „ 3 „
Dürnbach, D. . . . 241 „ 39 „ 2 „ Reit im Holz, E. . . 2 „ 1 „ 3
Eben, ans der, W. 16 „ o „ 2 „ Reit bei Wackersberg, E. 4 „ 1 ,, 5 /,
Eck, Hinter- und Vor- Riedl, E.......................6 „ 1 ,, 2 „

der-, z. H. . . . 50 „ 11 „ 4 Rohbogeu, E. . . . 8 „ 9 4,5 „
Festenbach, D. . . . 103 „ 23 „ 3,5 „ Rübisch im Holz, E. . 3 „ 1 „ 4 „
Finuer im Holz, E. . 3 „ 1 „ 4 „ Sackerer, zum, E. . . 2  „ i  ,, 2,5
Finsterwald, D. . . 136 „ 33 „ 2—3 „ Salersberg, E. . . . 5 „ 2 „ 5 „
Fraisen, zum, im St. Quirin, D. . . . 25 „ 8 „ 2,5 „

Holz, E.................. 4 „ 1 „ 4 „ Schafstadt, E. . . . 6 „ 1 „ 3
Freihaus, E. . . . 5 „ 1 ,, 6 „ Schmerold, W. . . . 41 „ 3 „ 4
Gasse, z. H. . . . 100 „ 20 „ 1—2 „ Schuß, Ober- und Un-

Erorgrnrird , W., Flk. 12 „ 4 „ 3,5 „ ter-, z. H..................18 „ 5 „ 3 „
Graben, im, E. . . 4 „ 1 „ 2,5 „ Schwaiger am Rain, E. 5 „ 1 0,5 „
Grub, E..................... 7 „ 1 „ 3 „ Schwaiger im Holz, E. 6 „ 2 4,5
Grundner, E. . . . 2 ., 1 „ 4 „ Schwärzenbach, E. . . 17 „ 2 1,5 „
Gnndisch im Holz, E. ^ „ 1 „ 4 „ Schweinberg, E. . . 6 „ i  „ 2,5 „
Kaltenbrunn, W. . . 16 „ 3 „ ,̂5 See, am, z. H. . . . 15 „ 4 „ 1—2
Kapfelschuster, E. . . 2 „ 1 „ 3,5 „ Steinberg, W. . . . 23 „ 5 „ 6 „
Kirchberaer im Holz, E. 5 ., 2 „ 4 „ Wackersberg, E. . . . 6 „ 1 „ 4 „
Klasenbäuer, E. . . 5 „ 1 „ 3 „ Wehdorn, E................. 4 „ 1 „ 6 „
Knollen, znm, E. . . 4 1 „ 3 „ Wies, E.......................4 „ 1 „ 4 „
Krain, E.................... 2 „ 1 ,, 3 „ Wimpersing (zum Lenz,
Kreuzstraße, E. . . 9 „ 2 ., 4 „ zum Hofer), E. . . 14 „ 3 „ 4 „
Lafsenthal, W. . . . 18 „ 4 ,. 3,5 „ Winner, E................... 3 „ 1 ,, 3,5 „
Louisenthal, Fabrik, . 80 „ 4 „ 2,5 ,, Wörschhauser, E. . . 3 „ 1 ,, 4 ,,

Anm erkungen: 1) Zimmermeistergut bei Dentinger wird nicht mehr erwähnt; Unterlehen bei 
Wall gehört zur Pfarrei Wall, Schmerold am Hof wurde ausgepfarrt. Maister im Holz 
ist identisch mit dem früheren Binder im Holz; am Höst jetzt zur Gasse, Neumühle zn 
Gmund zugetheilt; die Ortschaften im Holz sind jetzt alle namentlich aufgeführt. Neu er
scheinen die Ortschaften: Angelweber, Bayerhof, Freihaus, Kirchberger, Kreuzstraße, Louisenthal, 
St. Quirin, Schmerold, Fabrik, am Sec, Wies undWinner. Von St. Quirin gehört der 
größere Theil zur Pfarrei Tegernsee.

2) Die im Pfarrbezirk befindlichen Protestanten sind nach Rosenheim cingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei circa 55 Kilometer.
4) Wege beschwerlich, theilweise auch schlecht.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Miesbach und in die politischen 

Gemeinden Ostin, Dürnbach, Waakirchen, Wiessee, Wall und Agatharicd.

I. Pflursch: G m u n d , am Ausfluß der M angfa ll aus dem Tegernsee und an der 
Straße von München über Holzkirchen nach Tegernsee hochgelegen. Nächste 
Eisenbahnstation Schaftlach, 7,^ Kilometer entfernt. Post im Orte.

P farrkirche: Eine frühere erbaut 1087 unter Abt Eberhard I I .  von Tegern
see; die jetzige neuerbaut 1688/89. Restaurirt 1857. Renaissancestyl. Sehr 
geräumig, jedoch nicht ganz zureichend. Baupflicht der S taat. Kuppelthurm 
m it 4 Glocken: a) die große, laut Umschrift 1844 von Meister Hubinger um
gegossen; b ) die zweite: „Bernhard Ernst in  München goß mich schon 1646; 
zum Gotteshaus geb ich einen lieblichen T o n " ; o) die dritte , ohne Jahrzahl: 
„ 0  kcrx Gloria«; O ürists veui cmm pa o s"; ck) die vierte, ohne Jahrzahl: 
„M a r ia  h i l f ! "  —  Consecrirt am 15. September 1693 durch Weihbischof S ig  
mund Zeller von Freising. Patrocinium am Feste des hl. Aegidius (1. Sep
tember). 5 a lt. üx. 8s. U. 6ru. bei der Kirche m it 08snar. Orgel m it 10 Reg. 
P fa r r g o  tte sd ie n s t immer in  der Pfarrkirche. Concurs am Skapnliersonntag.
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Ewige Anbetung am 2. M a i. Sept.-Ablässe am Patrocinium, M a riä  H immel
fahrt und Allerheiligen. Z u r Aushilfe in der Nachbarschaft besteht keine Ver
pflichtung. Außerordentliche Andachten: im  Advent Rorate nach Angabe; an 
den Fastensonntagen Oelbergandacht m it Predigt, fre iw illig ; am Charfreitag 
Abends Kreuzweg; an den Sonn- und Feiertagen Nachmittags Rosenkranz; im 
M a i an den Sonn- und Feiertagen Abends Maiandacht, fre iw illig . B ittgänge: 
am Freitag nach Christi H immelfahrt nach Etlbach und Birkenstein, am Pfingst
montag nach Allerheiligen bei Warngan, beide m it geistlicher Begleitung (nicht 
obligat). —  S t i f t u n g e n :  23 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 8 Jahrtage 
ohne V ig il,  50 Jahrmessen.

S k a p u lie r -B ru d e rs c h a ft ,  errichtet m it oberhirtlichem Consens vom 
28. M ärz 1697. Hauptfest am Skapuliersonntag; Convent jeden zweiten S onn
tag im  M onat. - -  Vermögen der Bruderschaft: 171 47. 42 /H.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer; eigenes Meßnerhaus 
nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: u) rent: 26000 4 /., b ) nichtrent.: 
2400 47.

I I .  Nedenkirchen: 1) F ra u e n c a p e lle , m  der Pestzeit um 1634 in  Folge eines 
Gelübdes der Pfarrgemeinde erbaut. Renaissancestyl. Baupflicht die Capellen
stiftung. Geweiht am Tage nach S t.  V e it 1636 durch Bischof Ve it Adam 
von Freising. Kuppelthurm m it 2 Glocken. 1 u lt. tix . HP Messen nach 
Angabe. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 74 Jahrmessen.
—  Meßner und Cantor der Lehrer. —  Vermögen der Capelle: 1100 47.

2) D ie  T o d te  n c a p e lle , eine A r t Ossuar, an die Kirche angebaut, m it 
einem A lta r, auf welchem aber nicht celebrirt werden kann. D o rt befinden sich 
Grabdenkmäler der Familie von Reisfenstuel.

I I I .  F ilia lk irch e : G e o rg e n rie d , auf einem mäßigen Hügel, an der Straße von 
Schaftlach nach Gmund gelegen. Erbaut gegen Ende des X V . Jahrh . 
Rcstaurirt 1528 und 1631. Spätgothischer S ty l.  Geräumigkeit genügend. 
Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken. 6ons. (lud. Patrocinium 
am Feste des h l. Georgius. 3 u lt. tix . G o tte sd ie n s t nur am Patrocinium 
und am Markustage. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem.
—  Meßner der nächste Bauer. —  Vermögen der Kirche: u) reut.: 8114 47. 
t») nichtrent.: 2461 77.

IV . P fn rrvc rh iilln ifse : Präs. Se. M .  der König. Fassion: Einnahmen: 2652 47.
25 /A., Lasten: 1613 47. 66 /H., Reinertrag: 1638 47. 59 W iddum:
10 Im 90 u 33 qfm ---- 32 Tagw. Wiesen, 1 Im 85 u 69 czm 5 Tagw.
45 Dezim. Waldung. Pfarrhaus 1660 erbaut, 1860/61 gründlich restaurirt, 
m it schönen großen Räumlichkeiten, passend und trocken. Oekonomiegebäude 
zu Ende des vorigen Jahrhunderts neu aufgebaut, gegenwärtig in  schlechtem 
Zustande. Baupflicht bei beiden der S taat. Hilfspriester statusmäßig 1 Coad- 
jn tor, fü r welchen Wohnung im  Pfarrhofe; die Stelle z. Z . unbesetzt. Beginn 
der Matrikelbücher: Taufbuch 1595, Trauungs- und Sterbebuch 1657.

V. SchnlverlM tnisse: Schule in  Gmund m it 2 Lehrern, 176 Werktags- und 
72 Feiertagsschülern. Von Bernloh gehen die Kinder nach W a ll, vom Holz 
nach Wiessee in  die Schule.

K leine Notizen. D ie  P farrei Gmund (6 iin n n cku )'J  ist allem Anscheine nach älter 
als daS Kloster Tegernsee, da letzteres mehrere Jahrhunderte in  ihrem Sprengel

9 Mündung nd«' Andmündnilg chcs Legernjee's in dik Mniistfn»).
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lag.^) Allerdings kann Gmund seine Existenz als P fa rro rt erst im X I.  Jahrh, 
historisch beglaubigen. Unter Abt Eberhard von Tegernsee (1068 — 1001) 
w ird ein G u t des Klosters, Gozpoldistorf, um 4 Talente dem Pfarrgeistlichen 
tparoobiavo Presbytern) Gerwig zu Gimunda überlassen. (LIeu. Ilo is . V I. 40.) 
Derselbe war ein Dienstmann des genannten Klosters (m iidsIm R dis 8 . Hnii-m i- 
wie auch ein gewisser IV oItlroAoI cie Eem nuüeu, der zugleich m it ihm ge
nannt w ird. ( I- . e. p. 70.) D er erwähnte Abt Eberhard baute die Kirche 
im D orfe Gmund neu von Steinen auf (O etdlius, rer. knie, soript. 11. 71); 
eine alte Aufschrift in  Gmund besagt, daß dieser Steinbau „anstatt der hölzeueu 
Wenden" im  I .  1087 hergestellt worden sei.

I n  den Jahren 1 1 3 4 — 1155 hatte der P farrer von Gmunden vom 
Bischöfe die Befugniß p lse itu  abzuhalten zur Bestrafung moralischer Vergehen. 
D ie  Bewohner von Egern, obwohl damals bereits von der P farre i Gmund 
abgetrennt, waren verpflichtet, diese kirchlichen Verhandlungstage zu besuchen. 
(Freyberg, neue B e itr. zur vaterl. Gesch. I .  >s. 113.) E in Beispiel, wie 
strenge Kirchenzucht einst von den hiesigen Pfarrherrn geübt wurde, ist uns von 
einem nicht näher bezeichneten Idabunus 1" (Friedrich) in dtzuinndou scirca 
>170) aufbewahrt. (NeiabeibocR, I .  p. 375.)

Am 10. A p ril 1274 überließ Bischof Konrad I I .  von Freising dem Abte 
Ludwig von Tegernsee die P farre i Gmund m it aller Nutznießung und Zubehör, 
woselbst der Abt schon von alters her das Patronats- und Vogteirecht besaß, 
zur Förderung der Gastfreundschaft. (M siokoldeok, bist. kst-isinA. 11. 1. 82.) 
Es war dieß aber noch keine vollständige Einverleibung, vielmehr kam dieselbe 
erst zu Anfang des X V I. Jah rh , zu Stande. Durch Bulle  vom 1. Januar 
>530 incorporirte Papst Clemens V I I .  aus die freie Resignation des damaligen 
Ortspfarrers Georg Hilgner hin, das P farrvicanat Gmund m it allen Rechten 
und Zubehörden dem Kloster Tegernsee fü r immer. sViauriuiu piÄodicdum . . . 
auim ommbus suribus et p s rtiu e n tiis  suis eidam N onuslerio  X u o to riia lo  
.'Vpostolios tellvrv prssssotinm  perpskw unirnus »nveotimns et. inooi'i»«- 
rum us.) (Copie in  erzb. O rd. Arch.)

Unter den Pfarrgeistlichen des X V . Jahrh , erwarb sich besondere literarische 
Verdienste der Gesellherr Wolfgang Klammer in Gmund, 145,3 — 145,7 zur 
Zeit des P farrherrn Leonhard Rauch daselbst thätig, indem er m it großem 
Fleiße eine Anzahl Codizes abschrieb, die jetzt noch die Staatsbibliothek zu 
München bewahrt.

Abt M aurus  von Tegernsee stiftete im I .  1516 in diese Pfarrkirche ei» 
Bencsicium, in  einer täglichen Blesse bestehend, fü r welches schon zur Zeit der 
sunderndorffer'schen M atrike l (1524) ein nicht näher genannter Sacellan auf
gestellt w ar; ein Beneficiat kommt m it Namen in  einem Acte vom I .  l75,2 
vor, wo außer dem Pfarrer k . Anselm Marschall und dessen Cooperator Paulus 
Rest auch ein k rim issu rius  II. ? . Q u irinus 8 tau^ I erwähnt w ird. (O rd . Arch.)

I m  I .  1690 stellte Abt Bernhard von Tegernsee eine neue Pfarrkirche 
her und lieferte alles nöthige M ate ria l umsonst. D as Hochaltarblatt, den 
hl. Aegydius darstellend, malte im I .  1692 Hans Georg A s a m ^ ) und erhielt 
dafür 15,5 f l . ;  aus derselben Hand gingen die Seitenaltarblätter S t. Nikolaus 
und S t .  Johann Baptist im I .  1695 hervor. (Westenrieder, Beiträge I. 392.)

Nach Auflösung des S tiftes  Tegernsee 1803 blieb der damalige P fa rr- 
vicar von G m und, R. Leonhard Buchberger, in  gleicher Stellung ans seiner

*) Daß Schastlach das älteste Oratorium der Gegend sei, ist unrichtig. Vgl, die Notizen zu 
Schastlach der Pfarrei Waakirchen!

**) Vater der berühmten Brüder Egid nnd twsinas Damian Asm».
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Pfründc. Bon 1809 — 1809 verwaltete I I  V irg il  Sorte provisorisch diese 
P farre i: erst am 12. J u l i  1809 wurde Aulon Scherer, früher regul. C hor
herr zu Herrenchiemsee, als wirklicher P farrer zu Gmund ernannt.

D ie  Pfarrkirche Gmund bewahrt ein höchst ehrwürdiges Denkmal des 
christlichen Alterthums in dem Katakombensteine der hl. Blutzeugin M a rty ria , 
welcher S te in  die in einer Urne befindlichen Reliquien derselben deckte. '̂)

Diese heiligen Ueberbleibsel waren m it ihrem Gedenksteine als Geschenk 
des Papstes Innozenz X l.  1688 nach Tegernsee gekommen; 1800 gelangte 
die Steinplatte durch P farrvicar Bnchbcrger an ihre nunmehrige Stätte. 
(V g l. Oberb. Arch. V II. 394 u. Abb. daselbst auf Taf. I I I . )

Auch mehrere Sculpturen und Gemälde des M itte la lte rs  haben sich in 
diesem GottcShause noch erhalten, vor allem eine herrliche Statue des hl. 
Michael, der in priesterlicher Kleidung dargestellt ist, wohl einst Hauptbilv des 
Hochaltares, später in der Vorkirche aufbewahrt, das M arienbild  auf dem 
Fraucualtarc, mehrere Statuetten in den Nischen der Kanzel, zwei Reliefe, 
Geburt Christi und Oelberg u. a. m.

Ueber Gmund vgl. Deutinger'S ält. M a tr. M  349, 380, 615, 692; 
I .  Obermayr, Gesch. der P farrei Gmund. Freising 1868; Kalender f. kath. 
Christe» 1804; Obernberg's Reisen !. 139— 142; O ulou llurium  Omuinloiwcy 
U, 8. im Pfarrarchive; Apianö Topographie S . 73; Freyberg, ält. Gesch. 
v. Tegernsee S  223, 220, 231 u. ö.

G e o rg e n rie d  wird bei seinem frühesten Vorkommen einfach Ried genannt. 
Beim Verkaufe seiner B u rg  zu Ebertshausen 1291 an's Kloster Tegernsee 
nimmt O tto von Eurasburg davon aus: „am  Jawchart die Hintz fand Gorgen 
gehört Hintz dem R ied /' (Obermayr a. a. O . S . 79.) M i t  dieser Bezeich
nung sinket cs sich auch in  der M atrike l vom I .  1310 als Filialkirche von 
Gmund ausgeführt.

D ie  mehrfach angeführte Notiz, das erste hölzerne Kirchlein hierorts sei 
um das I .  1430 von einem Einsiedler aus Piesenkam erbaut worden, ist dem
zufolge jedenfalls unrichtig.

I n  hiesiger Kirche sieht man ein sogen. Kümmernißbild, das 1668 restaurirl 
wurde.

M o o S ra in  ist als linw m M m iD H  schon um das I .  970 beurkunde!.
(H und t, Cartular des K l. Ebersbcrg S . 24.) Außerdem kommen viele O r t 
schaften der P farre i im X I.  Jahrh. vor. ((R o n . Hoch. V l. u. I lrk u r in m  
n nti q ui 88. lo M I'N  8.)

Z n  K a lte n b ru n n , der P farrei Gmund, stand einst die B u rg  Ebertshausen, 
circa 1120 als H e rp ro o n to M is o n b e z e u g t .  ((R on . Lo ie . V I. 70.) Rach 
dem Aussterbcn des hier seßhaften Adels kam die B urg  in  den Besitz des
Klosters Tegernsee, dann der Klosterinarschalle von Eurasburg; unter Abt Caspar 
(1426 1461) wurde sie abgetragen.

Aus der Pfarrei Einund gingen mehrere rühmlich bekannte Männer hervor. Ans ihrer 
Zahi >3 genannt! 13. Anaklct R e if fcn st ne!, geb. zu Kaltenbrunn am 2. Ju li 1012, gest. m
F-rrising am .3. October 1703. (rr gehörte dein Franziskaner-orden an, wurde Definitor und
ProvinzrustoS und lehrte viele Jahre am Lyceum zu Freising. Sein Hauptwerk: .Ins oanonie.nm

0  Die kleine Platte von wcisrem Marmor trügt die Inschrist eingeritzt: i ll^ I t 'l 'V I lIX  0(aa> 
VlXtziks XXHinm) IHInH ölsinu^; X X V II Rechts von der Schrift ist das Brustbild der 
Heiligen und nebe» ihr eine Taube mit einem Zweige und das Moiiogramm Ohristi.
Bei dem Raine am Moore.

***) Bei den Häusern des Herbrecht. F-orstemann 1. 620.
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nnivarsum erschien zuerst in München !700 in 3 Foliobändc>t und verschnsjle seinem Auivr den 
Rnf eines der grösste>r Kircheurechlslehrer aller Zeiten.

k . Leonhard  Bnchbergcr, geb. am Atoosrain I I .  December I7iO, wurde Benedictiner 
zu Tegernsee, woselbst er als Bibliothekar thätig war, versah dann das Pfarrvicaeiai Gmund und 
starb daselbst am 22. März 1806. 6 r besäst ein bedeutendes Wissen und gab auch mehrere Schriften 
heraus. Ueber diese uud andere namhafte Persvulichkeiteir der Pfarrei Gmund, namentlich aus, 
der Familie Rcifsenstuel, sehe man Obermapr's Aionographic.

3. Hartpeuning
Pfarrei mit 939 Seelen in 104 Häusern.

Großhartpenning, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -j- Veiten, 6:......................... . 5 S . l K. 3 K il.
234 S . 62 H. -  K il. Pellcismühle, G. . . . 1 „ t „ 5 „

Asberg, 26. . . . 2 I . 
ü " 2 ' 3°

Neith, 6:......................... . lO „ > „ I
2ia»iugarten, 28. . . Üticd, W ......................... . 5 „ -1 » 2 „
Buch, 28..................... 21 „ 1 „ ?. S u f fe r lo h ,  D., Nbk. . 73 „ ! 1 ,, 2 ,.
K le in h a r tp e n n in g , T h a n n , 28., Nbk. . .

Thannseidl, G. . . .
. 30 ., 5 „ 3 „

D., Nbk. . . . . 107 „ 16 „ 2 „ . ! ! „ 2 ..
Kurzeuberg, 28. . . . 25 „ 3 „ 1,, „

Anmer k ungen :  1s Thannseidl findet sich bei Dentingcr nicht.
2) Umfang der Pfarrei circa l8 Kilometer.
3> Wege gut.
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Miesbach und in die politische Ge

meinde Harlpenning.
l>) Zur Pfarrei Hartpcnning gehörten früher auch die Bezirke der jetzigen Pfarreien Holzkirche» 

und Sachsenkain; UW  rvurde Holzkircheu nbgclreunl uud zur selbstständigen Pfarrei er
hoben; dasselbe geschah 1666 auch mit Sachsenkain.

I. Marrsch: Großhartpenning, an der Landstraße von Holzkircheu nach Tölz 
hoch gelegen. Nächste Bahnstationen Holzkirchen, 5 Kilometer, Oberwarngau, 
4 Kilometer entfernt. Post Oberwarngau, woher der Postbote kommt.

Psm'llmchc: Erbauuugsjahr unbekannt. 1899 und .1860 im gothischen 
S tyl restaurirt, jedoch nicht glücklich. Geräumigkeit zureichend.*) Baupflicht 
die Kirche. Kuppelthurm mit 3 Glocken, a) Die erste: „Aus dem Feuer floß 
ich, Joh. Melchior Ernst in München goß mich. 8anotn8 oollauckv, touitrna 
ropollo, luuera olaucln, 1677." 1>) Die mittlere: „llaptirata c.ampana 
eoetesti beneckietione et (livina virtnte fu^at tompostatos et «laoinonos, 
lulgmra et ^rauckinos. kVnion. ^uuv Domini 1602. Opus 8ix!i 8t6A'ori 
Llnuaoliii. kVvo Llaiia rzrntin ploua, Dominus teenm. D. 29. Tag d. October 
i. I .  1600 zu morgens früh die Glocke verbrunnen das ist bar. — 8ol>alclu8 
lüeüteiioMer Iiovee tempore Deoauus.« e) Die kleine: „llosus Lla/mronns 
kex .liickueorum, titnlus trinmpüalis clot'onclat nos al> omvibus porionlis 
et malis. 8ixt ZtoZor Llonaoliii me leoit. 1602. Danclato Dominum 
cle ooolis, lauckate eum iu oxoolsis." — Dons. clnd. Ritulus: Visitatio 
11. LI. V. Patrocinium am 2. Ju li. I n  der Kirche 3 alt. port., in der 
JohanniScapelle hinter dem Hochaltar der Kirche 1 alt. port., in der an die 
Kirche angebauten Seelencapelle 1 alt. port. 8s. L. Om. bei der Pfarrkirche 
mit kleiner Seelencapelle. Orgel mit 9 Reg. Pfarrgottesdienst immer in 
der Pfarrkirche. Eoncurs am Patrocinium. Ewige Anbetung am 16. Juni. 
Sept.-Ablässe an den Festen: Christi Himmelfahrt, Mariä Himmelfahrt und

ch I n  der Kirche befinden sich die Grabsteine der Pfarrer: Wolfgangus Auer, P 1679, Quirinus 
Tölzcr, P 10. Mürz 1669, Benedict Ellgraster, P 1729, Georg Grneber, 4  31. Januar 
1761, Georg Arnhofer, P 1788.



Pfarrei: >'j. Hnrlpcmiüig. 295

Allerheiligen. Aushilfe in  der Nachbarschaft w ird  geleistet in  der Charwoche 
beim 40stündigen Gebete in  Holzkirchen, am Pfingstmontag und Vorabend von 
Allerheiligen in Allerheiligen der P farre i Oberwarngau. Außerordentliche A n 
dachten: im Advent Rorate nach Angabe, an den Fastensonntagen Nachmittags 
Kreuzweg, an den übrigen Sonn- und niederen Festtagen Rosenkranz, herkömm
lich. Bittgänge: am Pfingstmontag und am Michaelitag nach Allerheiligen 
m it geistlicher Begleitung. S t i f t u n g e n :  23 Jahrtage m it Requiem 
ohne V ig il,  4 davon m it Lobamt; 19 Jahrmessen und Beimessen zu den 
Jahrtagen.

S k a p u lie r -B ru d e rs c h a ft,  oberhirtlich errichtet am 20. September 1768; 
Ablässe vom 6. J u n i 1768. Hanptfest M a riä  Heimsuchung. Convent jeden 
3. Sonntag im  M onat. —  Vermögen m it dem der Kirche confundirt. Haupt
fest am Patrocinium ; Morgens 5 Uhr Aussetzung deö 8«., h l. Aemter, Fest- 
gottesdienst m it Predigt und Hochamt, Procession im Freien m it den 4 Evan
gelien. Nebenfest der Skapuliersonntag; Conventtage jeder 3. Sonntag im 
M onat m it Aussetzung des 8s. während des Gottesdienstes.

Meßner und Cantor der Lehrer des O rtes; eigenes Meßnerhaus nicht 
vorhanden. —  Vermögen der Kirche; n )re n t.: 18738 47. 69 /H., d ) nichtrent.: 
8970 47. 32

N rlw iilu rcheu: 1) K le in h a r tp e n n in g . Erbauungsjahr unbekannt; ohne aus
geprägten S ty l.  Baupslicht die Kirche. 6ous. club. Hölzerner kleiner Spitz
thurm m it 2 Glocken, welche beide die Insch rift tragen: „k u u lim  Xopp  M 88 
mioü in  N ünolm n 1683." Patron der h l. Sebastian. 1 u lt. port. Am 
M ittwoch in  der Bittwoche hl. Bittmesse. — G e s tif te t 1 hl. Am t am Patro 
einium und 1 hl. Jahrmesse am Dienstag nach Kirchweihe. — Meßner ein 
G ütler des Ortes, Cantor der Lehrer von Großhartpenning. — Vermögen der 
Kirche: n) rent.: 5328 47. 89 ,-H., b) nichtrent.: 1065 W. 9 /H.

2) S u f fe r lo h .  Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch. Baupslicht 
die Kirche. Oons. ckub. Kuppelthurm (b irn förm ig) m it 2 Glocken, u) D ie  
größere: „ IV . 8 te§6r 1526 fü r. 0  I le x  Glorie vom  eum kann ." b) D ie  
kleinere: „IVo ls. 8tvAer ins  trm it 1523 (?). 0  Hex K lorio  veni onrn 
I'nco ." Patron der h l. Bartholomäus. 1 u lt. port. (aus den beiden Seiten
altären kann nicht celebrirt werden. H l. Messe am Markustag, Montag in 
der Bittwoche und am Sylvestertag. —  G e s t if te t 6 Fastenmessen, 2 Q ua- 
tempermessen und 1 Jahrmesse. —  Meßner ein G ütler. —  Vermögen der 
Kirche: u ) rent.: 2254 47. 59 /H., b ) nichtrent.: 990 47. 36

3 ) T h a n n . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l :  Chor gothisch, Schiff m it 
Weißdecke. Baupflicht die Kirche. Oons. ckub. Spitzthurm m it 2 Glocken. n )D ie  
größere: „UurtüoIomu6N8 >VenAlo in  N inoüon Aoss m ivü N Ü 0 X X X V I1 I ."  
5) D ie  kleinere: „llo rn lm rck L rn s t §088 m ioü N O O X X V II I ."  Patron der 
h l. Ulrich. 1 a lt. port. —  G e s t if te t 4  Quatempermessen und 1 Jahrmcsse. 
— Meßner ein Bauer. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 2993 47. 26
5) nichtrent.: 1039 47. 28

4 ) C a p e lle  am K irchbe rg , auf einer Anhöhe außer dem D orfe gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt; ohne ausgeprägten S ty l,  m it Weißdecke. Baupslicht 
die Capelle. 6or>8. club. Kein Thurm  und keine Glocke vorhanden. Patrone 
die hl. Cosmas und Dam ian. A uf dem Altare ein Vesperbild vom I .  1654.
1 u lt. port. Oesters nach Angabe hl. Messe zu Ehren der schmerzhaften 
M u tte r Gottes. —  Meßner der Lehrer. —  Vermögen der Capelle: u) reut.: 
1041 47. 48 R>., b) nichtrent.: 190 47. 5 /A.
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Außerdem befindet sich eine Frauencapelle in der Nähe von Sufferloh, 
fernerS Capellen in  Reith und Leiten, welche nur zur Privatandacht dienen.

I I I .  PsarrverlM tu isse: Präs. Se. M .  der König. Fassion: Einnahmen: 2110 4/. 
71 nZ,., Lasten: 157 L  6 ^>. Reinertrag: 1953 47. 65 Widdum: 17 Im 
22 u 72 gm —  50 Tagw. 56 Dezim. Aecker, 11 Im 30 rr 87 gm —  
33 Tagw. 19 Dezim. Wiesen, 10 Im 16 u 5 gm —  29 Tagw. 82 Dezim. 
Holz. Durchschnittsbonität: 5. Pfarrhaus 1672 erbaut durch Dekan Ellgraser, 
geräumig, unpraktisch, ziemlich trocken; soll gebaut werden. Oekonomiegebäude 
>670 erbaut, baufällig; hinlänglich geräumig. Baupflicht der Pfründebesitzer. 
Hilfspriester keiner da. Beginn der Matrikelbücher: Taufmatrikel 1640, S terb- 
matrikel 1675, Trauungsmatrikel 1683.

IV . Schnlverlfliltiiisse: Schule in  Großhartpenning m it 1 Lehrer, 80 Werktags
und 36 Feiertagsschülern.

K leine Notizen. H a rtp e n n in g , m l Im rttm m u xu s^ ) gehört zu jenen ältesten, tauf
brunnbegabten Kirchen, welche Bischof A tto von Freising schon 795 zu Regens
burg und dann wieder 804 zu Tegernsee von dem Abte dieses Klosters zurück
forderte. (Neielw lbeele, Iiis t, V ris iuA . 1. 2. IT  121.) D ie  Kirche blieb als 
bischöfliches Lehen bei Tegernsee. I n  der Stiftungöurlundc des Klosters D ietram s
zell vom 16. Oktober 1102 erscheint neben den tegernseeischen Stiftspfarrherren 
sclö pmrcwllmlilius ejusäem N o im sto rii) von Warngau und Gmunden auch lid n l-  
rioim cle Ila ipeuipcm . (N on . Ilo ie . V I. 164.) Ebendaselbst findet sich auch 
ein Edler dieses O rtes, 4Vorin1wr äe Nurpomg-en, als Zeuge angeführt. 
Dieses Adelsgeschlecht ist im Traditionsbuch des Klosters Tegernsee bis ins 
X IV .  Jahrh , zahlreich vertreten. H ier zu Hartpenning hatten die Aebte von 
Tegernsee ein Landhaus. D er gewaltthätige Vogt G ra f Heinrich von W olf- 
rathöhausen überfiel dasselbe nächtlicherweise im  I .  1156, als eben Abt Rupert 
dort übernachtete. Doch gelang es dem Prälaten, sich noch zeitig zu flüchten. 
(Freyberg, ält. Gesch. v. Tegernsee S . 70.)

Um das I .  1185 bittet Bischof O tto  I I .  von Freising den Abt Conrad II. 
von Tegernsee, es möge ihm dieser Unterthanen seines Klosters zur Verfügung 
stellen, um bei B inningen Steine zu brechen. (U e io lio lheok, Inst. IV is inK . 
I. 2. X . 1382.) Freudensprung erklärt den O r t  wohl m it Recht fü r Hartpeuning.

Am Erchtag vor S t .  Gallentag 1485 verkauft Georg Ottenhofer zu O tten
hofen, seßhaft zu Ebersberg, u. a. ein G u t zu Großenhartpenning, darauf jetzt 
M a r tin  Krapf sitzt, dann den halben Zehent aus einem D rit th e il zu Großen
hartpenning, Kleinhartpenning, Suverloch, Arasperg und Kurzenberg „klainen 
vnd grossen zecheuten, wie ich den m it Hcmnsen Stöckel getailt hab" an den 
Abt Conrad V. von Tegernsee. (O rd . Arch.) Am Pfinztag nach S im onis 
und Juda 1523 veräußert auch Bernhardin Stöckel zu Ceslern außer Gütern 
zu Rottach, Schwaighaus, Niedernschuß rc. seinen halben D ritth e il großen und 
kleinen Zehent zu Grossenhartpenning „und andern D örfle rn  . . .  so vf die 
anlayt gen Hartpening geen," an den Abt M aurus zu Tegernsee. (Abschr. 
im erzb. O rd. Arch.)

Wvlfgang Auer, Kirchherr zu Hartpenning, stellte am Erchtag nach Barthlme 
1545 „der ganzen Nachbarschaft der zweyer Dorffmenig Saxenkamb vnd Piesten- 
kamb" Siegel und B rie f aus über all die gottesdienstlichen Verrichtungen, die 
er oder sein Caplan in  deren beiden Gotteshäusern zu besorgen hatte. Abt 
Paulus von Tegernsee ließ diese Urkunde, da sie bereits „zerrissen und abge-

*) Bei den Nachkommen des Benno am Walde.
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schlaipfft", auf B itten  der bethätigten Gemeinden am 4. August 1609 ab 
schreiben und versah die Copie m it seiner Bestätigung. (O rd . Ärch.)

I m  I .  1709 wurden von Tegernsee ans Anstrengungen gemacht, die 
P farrei Hartpenning, deren Zehent- und Lehenhcrr der dortige Abt w ar, dem 
besagten S tifte  zu incorporiren. A lle in auf die ausführliche Würdigung dieses 
Projectes und die dagegen erhobenen Bedenken (von Seite des Ortspfarrers?) 
gedieh der Borschlag nicht zur Ausführung.

Das Bcsetzungörecht auf die P farrei hatte schon im I .  1315 das Kloster 
Tegernsee und übte dasselbe bis zur Säcularisation. D er erste vom Landes- 
Herrn präsentirte P farrer war Lorenz Tafelmayr aus Landshut, ernannt am 
19. J u n i 1804.

I n  der Johannescapelle befindet sich eine altdeutsche Muttergottesstatue 
mit prächtigem Faltenwurf, früher Hauptbild des Hochaltares; der Kopf der 
F igur nebst dem Jesukinde ist neu. Auch ist noch ein schöngeschnitztcs Meß- 
pnlt m it der Jahrzahl 1618 vorhanden.

I m  Chore zwei neue gemalte Fenster altdeutschen Styleö aus der Zetller- 
scheu Anstalt vom I .  1881.

Ueber Hartpenning vgl. Deutinger, alt. M a tr. M .  350, 386, 617, 692. 
Uo^enta Uoioa V II .  53 ; Oofolinu rer. koiv. soript. I. 631. Oberb. Arch. 
I V . 13!>. Apians Topographie 73.

K le in h a r tp e n n in g  steht als FVcnckiinIiai'Iyonm im ältesten Urbar von 
Tegernsee (1017— 12.50) m it 3 Huben und ihren Reichnissen verbucht. (Frey 
berg, ä lt. Gcsch. v. Tegernsee S . 244.)

Das hiesige Kirchlein —  oovlema in volle no lita rio  s itu , nennt eS die 
Schmid'sche M atrikel -  w ird in der Pfarrbeschreibung vom I .  1817 als 
klein, alten S ty ls , jedoch hell und trocken bezeichnet.

D ie  M atrikeln vom I .  1524 und 1575 erwähnen dieses Gotteshaus 
noch nicht.

S u f f e r lo h ,  d ln llr in In IiJ )  zählt zu den G ütern, welche Herzog A rnu lf 
von Bayern um das I .  915 dem Kloster Tegernsee entriß und sie einem 
Grafen W elf zutheilte. (iUon. Lu io . V I. 163.) Doch muß dieses Besitzthum 
wenigstens theilweise wieder an Tegernsee zurückgefallen sein, da im ältesten 
Urbar des S tiftes  (1 0 1 7 — 1250) ein Zehent zu Üulsrlooli dem Tegernsee'r 
Hospitalis angewiesen ist. (Freyberg, ält. Gesch. v. Tegernsee S . 227.)

D ie  M atrikel vom I .  1740 bemerkt: Ux llruclationv D o m in i Ulmi lnuckt, 
(.'anonivi O o ltingan i ckivvncla ost Iiiv  nüssa auKmiialin.

I n  der Capelle auf dem Frauenberge nächst Sufferloh opferte man einst 
Flachs, der nach der Sage von drei Fräulein abgeholt wurde. W ohl eine 
Hindeutung auf den heidnischen K u lt der Normen an dieser Stätte.

T h a n n  ist vielleicht jenes a ll Tanna, wo im  I .  809 ein Cleriker Ha- 
guuo sein Besitzthum der Domkirche in  Freising zueignet, aber sich auf Lebens
zeit dasselbe als Lehen vorbehält. (iUvie lw IIwvü, Inst. b'rimnZ. I. 2. bi. >71.) 
D as hiesige Kirchlein kommt als eapolla Tanne schon in der M atrike l vom 
I .  1315 vor.

D ie  Schmid'sche M atrike l vom I .  1740 sagt von der F ilia le  Thann: 
In  lentm, ynao vvoantur die Nachfcyrtäg ckivina solout aunnatin i altornam 
emn eovlema tdnllbrlocli.

')  Ableitung unsicher. Um das 1 . 1130 erscheint der Ort als 8ubvrloeli. Non. ö»i<;. V III. 18.1.
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4. Holzkirchen.
Pfarrei m it 1275 Seelen in  2 l3  Häusern.

HolzMchc». Mkt., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -I- 7 Mnrschall, D. . . .  70 S. >5 H. 1 KM
>205 S. 200 H. -  Kit. !

Ainueekuuge»: l )  Im  Pfnrcbczirke bcsiuden sich 27 Protestanten, nach Großtnrolinenseld cin̂  
gepfarrt.

2) Umfang der Pfarrei circa 7 Kilometer.
0) Wege gut.
-i) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Micsbach und in die politischen 

Gemeinden Holzkirchcn und Nallci).
5) Holzkirchcn war früher eine Oxpositur der Pfarrei Hartpenning z >055 wurde dieser Oxpofitnr 

bezirk von der genannten Pfarrei abgetrcnm und zur sctbstständigcn Pfarrei erhoben.

I. Psarrsitz: H o lzk irch e n , hochgelegen; Knoienpunkt der Eisenbahnlinien von 
Holzkirchen nach München, nach Tölz, nach Schliersee und nach Rosenheim. 
Bahn- und Poststation am Orte.

Psarrüirchi': Erbauungsjahr unbekannt: 1711 umgebaut und restaurirl; 
eine neue Restauration steht bevor. Renaissancestyl. Geräumigkeit uuzureichend. 
Baupfticht die Kirche. Spitzthurm (1840 erbaut). 4 Glocken: u ) die größte: 
„Gegossen von I .  Herman in  Memmingen. Z u  Gottes Ehre und Lob und 
der Gläubigen H e il und Segen hergestellt durch freiw illige Beiträge der Kirchen
gemeinde Holzkirchen. 1874. König Ludwig 11. schenkte zu den Glocken 5 Zentner 
M eta ll von den anno 1870 erbeuteten französischen Kanonen." 1>) D ie  zweite 
trägt die gleiche Insch rift nur m it Weglassung des letzten Satzes, e) D ie  
dritte: „.4uno 1603 hat der Ehrwürdig in  G ott Vatern und Herrn ku u li,
Abt zu Tegernsee auf die Gemain des M arlhtes Holzkirchen mich gießen lassen.
M a r tin  Frey in München goß mich 1603. Z u  Gottes Lob und E h r' gehör'

. ich." ci) D ie  vierte wie die zweite. D as ganze Geläute stimmt in Om vII.
Ooim. äud. Patrociuium am Feste des hl. Laurentius. 1 u lt. tix . 8s. II.
Om. von der Kirche entfernt, außerhalb des Marktes an dessen Nordseite ge
legen; Frauencapelle, aus dem I .  1639 stammend. Orgel m it 12 Reg. P fa r r -  
go ttesd ienst an allen Sonn- und Festtagen. Coucurs beim 40stündigen Ge
bete in den ersten 3 Tagen der Charwoche. Ewige Anbetung am 15. J u l i.  
Sept.-Ablässe: am 1. Sonntag im  M a i,  am 2. Sonntag nach Pfingsten und 
am Feste des hl. Franz Taver, resp. Sonntag darnach. Außerordentliche A n 
dachten: im Advent Rorate nach Angabe; an den letzten 3 Sonntagen der 
Fastenzeit Oelbergandacht m it Nachmittagspredigt (von der Gemeinde honorirt); 
an den Freitagen der Fastenzeit Kreuzwegandacht, gestiftet; Rosenkranz an allen 
Soun- und minderen Festtagen, gestiftet; Maiandacht am 1. und letzten Tag 
und an den S onn- und Feiertagen des M aim onats, m it V ortrag , durch die 
Gemeinde honorirt; während der Allerseelenoctave täglich Rosenkranz; ebenso 
an den Samstagen von Frohnleichnam bis M a riä  Geburt; an den übrigen 
Samstagen des Jahres Litanei; an den Vorabenden der höchsten Feste und an 
diesen Festen selber feierliche Vesper; am Gründonnerstag und Charfreitag 
Nachmittagspredigt, herkömmlich. B ittgang nach Föching am 21. September, 
m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 
16 Jahrtage ohne V ig i l ,  27 Jahrmessen, 8 Quatempermessen, 4 Messen an 
Jahrmarktstagen; außerdem das Sterbegebet vor ausgesetztem Ciborium, so oft 
die Sterbeglocke geläutet w ird.

B ru d e rsch a fte n : 1) Laverius-Bruderschaft, oberhirtlich consirmirt am 
23. October 1758. Hauptfest am Kreuzerfindungstage m it Aussetzung des 8s.
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Hochamt, Predigt und Procession; Nebenfest ain 2. Sonntag im Advent mit 
hl. Am t für die lebenden M itglieder der Bruderschaft, Hochamt und Predigt; 
vom 4. M ärz angefangen w ird jährlich eine nenntägige Ändacht zu Ehren des 
hl. .Paverins gehalten, wobei täglich am Bruderschaftsaltare vor ausgesetztem 
Ciborium die hl. Messe celebrirt und hernach das Brudcrschaftsgebet gebetet 
w ird. — Vermögen der Bruderschaft: 1800 II/.

2) Bruderschaft der immerwährenden Anbetung des allcrheiligsten A ltars- 
sakramentes, oberhirtlich errichtet am 3. J u l i  1702. Hauplfest am Sonntag 
in der Frohnleichnamöoctav. Convent jeden 1. Sonntag im M onat. - Ver
mögen: 342 4 /  85 /H.

3) Verein der christlichen M ü tte r, oberhirtlich errichtet am 18. Januar 
1877, aggregirt in  Negensbnrg am 28. Januar 1877.

Den Meßner- und Cantordienst versieht ein eigens angestellter Meßner 
und Ehorregent. Eigenes Mcßncrhanö nicht vorhanden. Vermögen der 
Kirche: u ) reut.: 11082 4 /. 85 ,H., b) nichtrent.: 28431 4 /

D ie  Liebfrauencapelle am Gottesacker wurde 1030 zu Folge eines Gelöb
nisses erbaut. S ty l spätgvthisch. 1 u lt. port. 2 Glocken, gegossen I1>4'0 von 
Bernhard Ernst in  München. 2 gestiftete Jahrmessen.

D ie Capelle in  Marschall, nicht benedicirt, dient nur der Privataudacht.

!> pfarrnerhü ltu issc: 14Ii. oollut. Fassion: Einnahmen: 1400 4 /  70 ,H., Lasten: 
21 4 /. 8 H ., üteiuertrag: 1388 4 /. 71 Widdum: 2 üu 70 :r —  8 Tagw. 
10 Dezim. Aecker. B on itä t: 11. P farrhaus: D as ehemalige Barbara-Bene- 
ficialhaus, nach einem Brande im  I .  1586 wieder aufgebaut, wenig zweck
mäßig, hinlänglich geräumig, feucht. Oekonomiegebäude m it dem Pfarrhaus,' 
verbunden. Baupflicht bei beiden der Barbarafond. Hilföpriester: ein Eoadjnlor, 
wohnt im Pfarrhause. D ie  Matrikelbücher beginnen 1702.

Bei der P farrei bestehen 2 Beneficien: 1) D as Barbara-Beneficinm , im 
I .  1112 von der Bürgerschaft gestiftet; es war nur Mannalbcnefieinm, und 
hatte der Abt von Tegernsee das Recht, hiefür je einen geeigneten Priester vor
zuschlagen; der Beneficiat hatte als Oooporutor oxpositur; die Seelsorge zu 
versehen. D as Beneficinm ist jetzt m it der P farre i un irt.

2 ) D as Nokher'sche Frühmeßbencficinm, gestiftet am 10. Januar 1750 
durch Georg Nokher, Kaufmann und Bankier in  München. Auch dieses Bene- 
ficium ist jetzt provisorisch m it der P farre i u n irt und hat der P farrer deßwegen 
ständig einen Eoadjutor zu halten. Obligatmessen wöchentlich 3 , seit >870 
auf 2 reducirt. Das Beneficialhans wurde verkauft und der E rlös hieraus 
zum Beneficialfond geschlagen, der jetzt 23845 4 /. beträgt und aus welchem 
der P farrer als BeneficiumSverweser den Reinertrag bezieht.

I I I .  SchnlveriM tnisse: Schule in  Holzkirchen m it 3 Lehrern, 205 Werktags- und 
09 Feiertagsschülern. Aus Heid und Roggersdorf der Gemeinde Hartpenning 
gehen die Kinder in die Schule in Holzkirchen.

IV . I m  Marktskrankenhause üben barmherzige Schwestern des hl. Vinzenz von 
P au l (1 Vorsteherin und 1 Profeßschwester) die Krankenpflege. S ie  habe» 
ihre Wohnung im Krankenhause, auch eine Capelle (Betzimmer) m it dem
l u lt. port. Monatlich einmal hl. Messe.

Kleine Nöthen. H o lzk irch e n , N o lrü ir id m ,^ )  von Anfang an schon, wie die W ort
form ausweist, m it einem Gotteshause begabt, soll einer glaubwürdigen Ueber-

* ) Kirche am oder im  W alde; steht im  Gegensatze zu dem 3 S tunde» nordöstlich entlegenen 
Feldkirchen, wie H o lzo lling  zu Fe ldolling.
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lieferuug ge»uäß ein Kammerhvf Kaiser .Karl des Großen gewesen sein?') A i»  
23. A p r i l !)06 ertheilt Ludw ig das K ind zu Holzkirchen ( I lo i /ü in e ü n )  in 
Gegenwart seiner Großen dem V o lle  und dem K lerus zu Freising die Freiheit, 
aus ih rer M it te  nach eigenem Ermessen sich einen Bischof zu wählen. (N e ie ü e l 
1>eok, in s t. I rm in a '.  I .  1. p. 152.) Meichelbeck, Lo ri, R udhart u. a. deuten 
diesen O r t  auf unsern M a rk t. S p ä te r, am 19. Februar 909, schenkt eben 
dieser Kön ig Ludw ig zu Holzchircha die Abtei Traunsee dem Erzbischöfe P il ig r im  
von Salzburg. ( lln v n v in  1-. p. 12 1 .) J in  gleichen J a h re  gewährt König 
Ludw ig daselbst dem Bischöfe zu Seben die Befre iung seiner G üte r von den 
Gangerichten. (L o ri, Gesch. v. B aye rn  1. S .  201.)

A ls  das Kloster Tegernsee nach seiner Verwüstung in  Folge der Ungarn
einfälle im  I .  979 wiederhergestellt wurde, scheint Holzkirchen eines der neuen 
D o ta tiousgü te r gebildet zu haben, denn schon nach wenigen Jah ren  finden w ir  
die hiesige Kirche im  Besitze des genannten Klosters.

D e r berühmte D ichter Froum und von Tegernsee bereiste um das I .  990 
als V is ita to r die dem S t if te  gehörigen G ü te r und meldete dem Abte Gozpert 
f l '  1 0 0 1 ), daß ein dem Kloster unterstehendes gemauertes Gotteshaus l l o l /  
e liiro in r ganz und gar baufällig und nur von Stützpfeilern zusammen gehalten 
sei; cs möge ihm  deßhalb der Zehent einer gewissen Klosterbesitzung an der 
D onau überlassen werden, um den zum Neubau nöthigen Kalk zu brennen. 
(Freyberg, ä lt. Gesch. v. Tegernsee S .  266 .) I m  frühesten U rbar des S tif te s  
sind als Gefälle von Holzkirchen 10 Urnen H onig  und eine Abgabe vom Z o ll 
verzeichnet (1. e. 222).

Um das I .  1195 erscheint m it mehreren Edlen der Umgegend U ie lienm  
llo. H o l/n e in roden, der w oh l h ie ro rts  seinen S itz  hatte, in  Tegernsee als Zeuge. 
(N o n . lio ie . V I .  147 .) I m  X tV .  J a h rh , bestand hier schon ein G ericht; 
es kommt ein Richter Leonhard E glinger zu Holzkirchen vor, der am 8. J a n u a r 
1381 starb. (Oberb. Arch. X X V I .  68 .) Diese Richterstelle bekleideten öfters 
die Erbbcamtcu des Klosters Tegernsee.

Um die materielle W oh lfa h rt Holzkirchenö machte sich im  M it te la lte r  
besonders A b t Caspar der N indorfer von Tegernsee ( i  146 l ) verdient, der, 
um der Wasserarmuth des M arktes abzuhelfen, drei J a h re  laug an einem 
B runnen graben ließ, welcher endlich m it einem Kostenaufwand!: von 300  ,7 P f. 
hergestellt wurde. (O e le lin s , re r . doie. s e rip t. I ! .  7 6 )

G leichwohl kam es im  I .  1525 zwischen dem tegernseeischen Richter und 
dem Rathe des M arktes Holzkirchen, den sogenannten „V ie re rn "  bei Gelegenheit 
der Abrechnung über die E inkünfte der Frühmeßstiftung daselbst zu argen M iß 
helligkeiten, welche erst durch eine Entscheidung der fürstlichen Räthe zu München 
am 27. J a n u a r 1526 beigelegt wurden. (Copie des Abschiedsbriefes im  erzb. 
O rd . A rch.) E in  Docum cnt über die Rechte deS .Klosters Tegernsee in  hiesigem 
M arkte aus dem X V .  J a h rh , besagt: „Unserm G otshaus Tegernsee gehört zu 
alle Eehaft zu Holzkircheu, also daß ein yedlicher P re la t daselbs amen Richter 
sezen und haben mag: und den entsezen, der auch zu richten hat über alle 
Sach, ausgenomen drey Sach, N o tn u u fft, D ieb  und Todschlag . . . was (an) 
Hawseren G rund t und Podcn zu Holzkurchen lig t ,  die der P nrgcr daselbs oder 
Leut sein, daraus unser GotshauS Z inß  oder S te w r hat, wer solches verkaufst» 
w o ll,  der sol es aincm P rcla ten am ersten anpieten; w i l l  er dau solichs kauffen, 
sol man J m s  und dem G otshaus geben." (N o n . Um'e. V I. 3 3 3 — 33 4 .)

' * )  E in Hinweis darauf scheint in den hier noch erinirenden Hansnainen Kaiscrschmid, Kaiser- 
bauer, Marschak. W irth im Ban (abgebrannt >870 zn liegen.
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Holzkirchen war bis auf unser Jahrhundert eine F ilia le  derPfarreiHartpenniug. 
A ls unter Bischof Hermann von Freising (1412— 1421) „die B ina tu r vnd die 
2. Mess abgenomen vnd verbvtten worden^ stiftete P farrer Andrä von H a rt
penning m it der Gemeinde zu Holzkirchen im I .  1412 ^) auf dem S t. Barbara
altare der hiesigen Kirche ein Frühmcßbeneficium. Laut einer Urkunde vom I .  
1469 wurde das ganze D v rflc in  Sufferloh als urspr. Fundation zu dieser 
Blesse gegeben; noch im I .  1740 waren 11 Güter zu Sufferloh und eines 
zu Perlach dieser S tiftung  zugehörig.

I m  I .  1524 w ird Leonhard Offenhauser als Beneficiat von Holzkirchen 
erwähnt. Um das I .  1700 war hier außer dem Benefieiaten auch noch ein 
Unrat Johann Pichelmayr angestellt, doch versah in der Folge beide Stellen 
e in  Priester. Von der Errichtung des späteren Noekher'schen Beneficiums war 
schon oben die Rede.

Eine Schule bestand in  Holzkirchen schon in  den Jahren 1493— 1516 
unter einem Schullehrer, Namens Creutzer. (Lipowsky, Gesch. d. Schulen in 
Bayern S .  165.)

D er M arkt wurde in  den Jahren 1490, 1562, 1844 ganz oder doch 
großentheilS durch Feuer zerstört; im  Schwebenkriege (1632) war die Bürger
schaft bereit, den Otterfingern gegen den Feind zu H ilfe  zukommen; da entwich 
nächtlicherweile der Bürgermeister Sontheimer und zwang dadurch die führer
losen Einwohner, sich von der Plünderung durch die Schweden loszukaufen. 
(P farrarchiv.) Auch in  den französischen Kriegen 1796— 1801 war der O r t 
durch Einquartierungen und Contributionen hart mitgenommen.

D ie  Erhebung des Curatbeneficiums Holzkirchen zu einer P farrei wurde 
am 11. J u n i 1855 von S . M . dem Könige genehmigt und ant 3. August 
1855 oberhirtlich confirm irt. (Schematismus 1856 S . 198— 200.)

D er bisherige Curatbeneficiat Joseph Reumair aus Preisendorf erhielt am 
28. September 1855 die Investitu r als erster P farrer zu Holzkirchen.

Unter den Kirchengeräthen ist bemerkenswerth: 1. Eine schöne Monstranz 
aus dem Kloster Weyarn um fl. 300 von der Bürgerschaft H . angekauft. 
2. E in  kleines silbernes Gefäß m it einer Reliquie des hl. Laurentius. 3. Zwei 
weiße uud eine rothe werthvolle Casula, nnno 1815 von Gaudenz Sedlmaier, 
letztem Stiftsdecan von Dietranszell, einem geb. Holzkirchner, zur Pfarrkirche 
geschenkt.

Ueber Holzkirchen sehe man: Deutinger, alt. M a tr. M  350. 7., 386. 85., 
678. 133; Wening, 4 'opopr. Luvariue  I .  268 m. Abb.; Lipowsky, National- 
garde-Almanach 1815 S . 141; S tum pf, Bayern S . 141; Obernbergs Reisen 1. 
114— 116; Riedl, Reiseatlas von Bayern. I I I .  Lief. S . 4— 6.
„8» Holzlirchr» wurde 1727 geboren Rupertus l l  S ig l, 174b Chorherr und 1705 Propst 

,;n 'Weyarn, P 1. Mai >801. Derselbe ist Verfasser des OataloAnn ttaliAinnornni Wv^aiansinm, 
der mit dem Anhange: UouvalaKM Omnilniu ela Slouburx at bRIIcenstain >797 und 1802 zn 
Tegernsee erschien.

5. Kreuth.
Organisirte P farrei m it 332 Seelen in 52 Häusern.

Kreuth, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, j>
82 S. 10 H. -  Kit.

Bad Kreuth, 0. . . 8 „ 1 „ 8 „
Brunnbichl, H. . . 29 „ 6 „ > ,,
tluterfels, D. l . . 99 „ 7 „ l „

Point, z. H.................61 S. 11 H. 2 -9  Kit.
Riedlern, z. H. . . . 56 „ 8 s, 1—2 „ 

Glashütte, z. H., Fl,.,
Blc.-S., Schule, -f- . «A> „ 9 „ lO „

0 Die Schmid'jche Matrikel setzt die Stiftung des Beneficiums irrig um das I .  1150 an.



303 X X IX .  Decanat oder Raral-Capitel Tegernsee.

A n m e rk u n g e n : 1) Die im Pfarrüezirk befindlichen Protestanten sind nach München eingepfarrt.
2) Eine jüdische Fam ilie besitzt eine B illa  in, P farrortc, hält sich aber nur während des 

Sommers dort ans.
3) Umfang der P farrei m it Einschluß der zugehörigen Almen 30 Kilometer.
4) Wege gut; die Häuser sind alle im Thäte gelegen.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in  das Bezirksamt Miesbach und in  die politische Ge

meinde Kreuth.

I.  P fa rrs ih : D o r f  K re u th , im  lieblichen Weissachthale an der Hauptstraße von 
Tegernsee nach dem Achenthale (T y ro l)  gelegen. Nächste Bahnstation Schaft
lach, 26 Kilometer entfernt. Post Tegernsee, woher der Postbote kommt. I n  
der Sommersaison ist Post- und Telegraphenstation in  Bad Kreuth.

P farrkirche: 1491 erbaut, gothisch. 1776 restaurirt im  Zopfstyl. 1864 
wurde m it einer neuen Restauration im  ursprünglichen S ty le  begonnen, die 
jedoch ihrer Vollendung erst noch entgegen sieht. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht der S taa t. Spitzthurm m it 3 Glocken; u) die erste: „Tick lxw orom  
O ei l 'u s a  ab 4os. I la n M  mr üenpueü N O 6 6 0 X I1 ."  b )D ie  zweite: Iwn.
O s i tuäarrim  4 . LI. Im iiA 'öuöM sr 6 i üe. 0 . L rn s t Llouuelp/ anno 1724. 
4. X . k .  4 . ln  Oon. Tun V ir . Iw . km. Ver. Ou. S8t 6ü ris . Xoü. est eum 
N u. —  8. O s 8 . b'o. 8 . Im . Llmererö nob is." o) D ie  dritte: I?. 4. H a lle r 
w o  koeit N onnolr^ anno 1757." —  6ons. 1184. Patrocinium am Feste des 
hl. Leonhard (6. Nov.). i u lt. 6 x ., 2 a lt. port. 8s. L . Ow. bei der P fa rr
kirche, ohne Capelle. Orgel m it 6 Reg. P fa rrg o tte S d ie n s t an allen Sonn- 
und Festtagen, nur am Pfingstmontag geht der P farrer in die Glashütte, 
jedoch besteht hiezu keine Verpflichtung. Concurs am Feste des h l. Leonhard. 
Ewige Anbetung am 2. September. Sept. - Ablässe an M a riä  Himmelfahrt, 
Rosenkranz fest und Allerheiligen. Aushilfe w ird geleistet, jedoch ohne Ver
pflichtung, am Feste des hl. Laurentius in Egern, beim 40stündigen Gebete in 
den Fastnachtstagen einmal, dann am Sebastianifeste und am Tag der ewigen 
Anbetung (13 September) in  Tegernsee. Außerordentliche Andachten: im  Advent 
Rorate nach Angabe, an den Sonn- und Feiertagen Nachmittags herkömmlich 
Rosenkranz, an den Fastensonntagen statt dessen Kreuzweg. —  S t i f tu n g e n :  
4 Jahrtage ohne V ig il,  2 davon m it je 2 Beimessen, 4 Jahrmessen. —  
Meßner und Cantorder Lehrer. —  Kirchenvermögen: u ) ren t.: 5 0 4 7 L ,  14 
b) nichtrent.: 3878 M ,  72 /H.

I I .  Melrrnlurchc: B a d -C a p e lle , erbaut 1696, erweitert 1707. Zopfstyl. B au
pflicht S . k. Hoheit Herzog K a rl Theodor. Oous. äub. Kuppelthürmchen m it 
2 Glocken, die größere m it der Insch rift: „ä ,. L .  L rn s t. ksiusa. Llonuoü^ 1737." 
T itu lu s  das h l. Kreuz. 1 u lt. l ix .  8s. während der Sommermonate. S ta tt 
einer Orgel ein Harmonium. G o tte s d ie n s t: vom 1. M a i bis 1. J u n i an 
den Sonn- und Feiertagen, vom 1. J u n i bis 15. September täglich, von da 
bis Ende October wieder nur mehr an Sonn- und Feiertagen, durch den Bad- 
eaplau und Schulbeneficiaten von der Glashütte. —  G e s tif te t 1 Jahrtag fü r 
König M ax 1. (durch den P farrer zu halten) und 2 Jahrmessen. —  Meßner 
ein Baddiener. —  Vermögen der Capelle: a) rent.: 818 47., 43 Q ., d) nicht
rent.: 573 4 /., 55

I I I .  F ilia lk irch e : G la s h ü t te ,  an der Hauptstraße nach Achenthal, 2 Kilometer 
von der Tyrolergreuze und an der Quelle der Weissach einsam gelegen, im 
W inter oft längere Zeit von allem Verkehr abgeschnitten. Erbaut 1700 von 
Abt Bernhard. Rcnaissaneestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht der Staat. 
Kleiner Spitzthurm m it 2 Glocken, die größere: „Gegossen 1841 von .1. 0 . 
X rv w  in München", die kleinere: „1 8  0 . LI. II. 0 2 ."  (Ions. cluli. I ' i tu l im : 
M a riä  Heimsuchung. 1 u lt. tix . 8^. in den W iutermonatm (vom 15. Sep-
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tember bis 1. J u n i) . 6m . bei der Kirche. S ta tt Orgel ein Harmonium. 
G o tte sd ie n s t im  W inter regelmäßig, durch den Beneficiaten, der aber im 
Sommer als Badcaplan nach Bad Kreuth zieht. Außerordentliche Andachten: 
Rorate nach Angabe; an Sonn- und Feiertagen Nachmittags herkömmlich 
Rosenkranz, in  der Fasten dafür Kreuzweg. B ittgang am Feste Christi Himmel
fahrt nach Bad Kreuth. —  S t i f t u n g e n :  3 Jahrmessen. —  Meßner ein 
G ütler. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 1400 4 /., b) nichtrent.: 1268 4 /., 22

IV. PfarrverlMtnisse: Präs. S . M . der König. Fassion: Einnahmen: 1458,37 1!/., 
Lasten: 1511/., 63 Reinertrag: 1442 4 /., 47 -H. —  W iddum: 2 Im 87 u 9 <M 
- - 8 Tagw. 45 Dezim. Wiesen. B on itä t: 10. —  Pfarrhaus: Erbauungsjahr 
unbekannt, geräumig, passend, trocken. Oekonomiegebäude an das Pfarrhaus 
angebaut. Baupflicht bei beiden der S taat. Beginn der Matrikelbücher: 1746.

I n  der P farre i besteht ein Schulbeneficium in der G lashütte, gestiftet 
1824 durch König M ax 1-, confirm irt am 9. November 1824. Besetzungsrecht 
S .  M .  der König. Während der Sommermonate hat der Beneficiat an 
allen Sonn- und Feiertagen pro tünckrttorüius (p ro  populo?) zu applicirsn, 
sonst immer freie Application; im  Sommer wohnt er als Badecaplan im  Bad 
Kreuth, hält dort den Gottesdienst und versieht die Seelsorge bei den kranken 
Badegästen; im  W inter versieht er die Seelsorge und die kleine Schule 
in  der Glashütte. Einnahmen: 663 4 /., 43 /A., Lasten: 4 4 /., 71 ^ . ,  Rein
ertrag: 658 4 /., 72 /H. Dazu bezieht er unentgeltlich jährlich vom Staate 
36 S te r H olz, wovon auch die Schule zu Heizen ist; während des Sommer
aufenthaltes im  Bade Kreuth genießt er freie Verpflegung. Grundbesitz: 23 a, 
85 ym  —  70 Dezim. B on itä t: 4. Beneficialhaus 1824 erbaut, in  gutem 
Zustande, geräumig und trocken; dabei ein Wurzgarten. Baupflicht die 
Schulgemeinde.

V. Schulverhältnisse: 1) Schule im  Dorfe Kreuth m it 1 Lehrer, 33 Werktags
und 13 Feiertagsschülern; 2) Schule in  der Glashütte, welche der Schulbeneficiat 
versieht, m it 14 Werktags- und 7 Feiertagsschülern. Aus der P farre i Egeru 
gehen z. Z . 2 Kinder in  die Schule in  Kreuth.

Kleine Notizen. K re u th , ursprünglich bloß m it dem generellen Namen „ im  W inkel" 
bezeichnet, ist geschichtlich bekannt seit dem I .  1184. I n  diesem Jahre baute 
Abt Rupert G ra f von Neuburg-Falkenstein hier eine Kirche zu Ehren des 
hl. Leonhard. Von ihm meldet die Klosterchronik: Rom plum  8. Doonümcki 
in  anKuIo g. kunäumontis o ro x it et ex lap iä ibus oonstrux it, cznock per 
INIalsouIeum Dpmeopuw 4uAN8tunum in  honorem ejusciem O llris ti Oon- 
kessorw et llu linnue  V ir§ in i8  et N nrtzw is eonseeruri keoit anno D om in i 
N 6 D X X X I I I I .  (O e le lins , re r. boie. soript. I I .  72.) I n  der M atrikel 
Bischof Conrads I I I .  vom I .  1315 w ird  die hiesige Kirche als „ ü l in  8. Deon- 
Im rc li" im Abhängigkeitsverhältnisse zur Pfarrkirche Egern aufgeführt. Es be
stand hier von A lters her eine S t.  Leonhardswallsahrt, wofür u. a. auch der 
Umstand zeugt, daß aus ziemlicher Ferne Votivgaben hieher bestimmt wurden. 
Von zwei Gütern in  Sonderdilching, Lehen der Thorer zu Eurasburg, mußte 
vertragsmäßig jährlich gereicht werden „a in  pfunt wachs gan Sand leonhard 
in dem winckel zu Tegernsee" laut Urkunde, die gegeben ist „des nagsten pfintz- 
tags nach sannd Jacobstag des heiligen merern zwelfboten" 1469. (Ilookon- 
^ ta llo riuuu  X . 71. lo l. 78.)

Einen Neubau der hiesigen Kirche nahm auf Kosten deö Klosters Abt 
Conrad V. (Ayrenschmalz) von Tegernsee im  I .  1489 vor (oo<llo8mm rotro 
iu  mitzulo all 8. Dooulmrclui» clo rolum iVIonantorii aockiliouvit), sein
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zweiter Nachfolger, Heinrich V . (res. 1512) ließ daselbst einen neuen A lta r 
errichten. (Oskelius I. 6. 77, 78.)

Ungefähr 50 Jahre später kam Ph ilipp  Apian auf seiner Forschungsreise 
in  diese Ortschaft. E r beschreibt sie m it den W orten: L re u t, pg§ns et ä i- 
varsorium  nei oonstuentom r iv i X iroüpue li et ^ Irae  uldue. 8. U evn iin rü i 
tem pl. A u f seinen Landtafeln vom I .  1566 steht an der betr. Stelle ein
getragen: „ I m  —  Kreit. S . Leonh." Uebrigens w ird noch in  der sunderu- 
dorferschen M atrike l vom I .  1524 die Benennung gebraucht: bü liu lis  eoelesiu 
8. Ueonuräi iw  U ienbnrtsrvinokl.

I n  den Jahren 1703— 1704, als der spanische Erbfolgekrieg wüthete, er
richtete man in  und um Kreuth eine Reihe von Schanzen und Verhauen, um 
einem gefürchteten E in fa ll von T y ro l her zu begegnen. (Oberb. Arch. X V I .  327.)

B e i Aufhebung des Klosters Tegernsee wurde Kreuth durch den Provisor 
des P farrers zu Egern pastorirt; 1805 finden w ir daselbst den Exconventual 
V ita l Weiser als Pfarrvicar. Am 25. September 1809 erhob ein Erlaß des 
bischöflichen Ordinariates Freising das Pfarrvicariat Kreuth zur selbstständigen 
P fa rre i; Michael Berghamer aus Seeon erscheint als erster P farrer daselbst.

An der Westwand der Kirche befinden sich 5 Schilder, welche die Jahres
zahlen: 1491, 1184, 1776 und die Tegernsee'r Wappenbilder enthalten.

Ueber Kreuth vgl. Deutinger's ä lt. M atrikeln W - 3 47 , 6. 8., 348, 5.-, 
Kalender fü r kath. Christen 1862. S . 117; Hohn, A tlas von Bayern (Ober- 
bayern) S . 147; Riedler's Reiseatlas von Bayern I I ! .  1. 9 ; Hefner's Tegeru 
see u- Umgegend S . 113.

D ie  G la s h ü t te ,  welche jetzt eine F ilia le  der P farre i Kreuth bildet, 
scheint nicht die älteste S tätte der Glasbereitung im  ehemaligen Klosterbezirke von 
Tegernsee zu sein. Nach Sebastian Günthner'*) soll sich diese „ in  der Au, jem 
seits des Sees" befunden haben. (Geschichte der lit . Anst. in  Bayern I. 374— 75.)

Unser F ilia lo rt, weder auf den Landtafeln Apians, noch auf der Finkhischcn 
Karte verzeichnet, w ird bestimmt erwähnt am 9. September 1700, an welchem 
Tage Bischof Johannes Franziskus ein von Abt Bernhard erbautes Kirchlein 
„ im  wilden W alde" consecrirt: in labora torio  v ilro rum  prope RöKonisoo, 
in  üou. 11. V . A a riu e , 8 8 . UcmwiiLti ^5 5 . disbastwni ot U oolii N . HI. 
(O rd . Arch.)

B a d  K re u th  findet sich im X V I. Jahrh , sowohl auf den Landtafeln, als 
i» der Topographie Philipp Apians angeführt. Letztere bemerkt unter Kreut 
S . 76: I?«ws ucjuao mocUarrtae .snlplwrorw, ulü m u lti Invui'6 svlarit. Schon 
Abt Heinrich von Tegernsee soll im I .  1511 dieses Bad gebraucht und um 
58 /L P f. ein neues Badhans daselbst errichtet haben. (Obernbergs Reisen 
0 171.)

Seine jetzige Bedeutung verdankt das Bad dem Könige M ax Joseph I., 
der dasselbe nach der Säcularisation von einein Bauern erkaufte und m it 
großartigen Gebäuden schmückte.

D as hiesige Kirchlein besitzt eine altgothische Monstranz«: m it Glascylinder.
V g l. H e fn e r 's  Tegernsee und Umgegend S . 115 ff.

*) Ehemaliger Beuedictiner i» Tegernsee und n iil dein dortigen Archive vorzüglich vertraut.
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6. Oberwarngan.

Pfarre i m it 648 Seelen in  137 Häusern.

Obcrwarngau. D ., Ps.-K., Pf.-S., Schule, -I- Einhaus, D.................36 S. 11 H. 3 Kil.
mit Station und Bahnwärterhäuschen Glasercr, E.................. 6 „ 1 „ 1

337S.72H. — Kil. H in te rberg ,z.H.,Rbl. 66 „ 11 „ 1 -5
Hitler, E.................... 12 „ 1 ., Holzmann, E. . . . 6 „ 1 „ 1,5

Allerheiligen, M . . . — „ — „ 1 Pötberg, W. in. K. . 11 „ 1 , 2—6
Allgänhaus, E. . . 1 1 „ 3 Reitham, D. in. K. . 97 „ 13 „ 2
Amling, E.................. 6 „ 1 „ 5 Rinertrad, W. . . . 1 „ 2 „ 4
Bergham, W. . . . 12 „ 2 „ t—2 „ Tannried, W. . . . 1ä „ 3 „ 2—3
Bnrweg(Bnrgweg),W. 10 „ 3 „ 1

Anmerkungen: 1) Umfang der Pfarrei '17 Kilometer.
Wege gut, im Winter oft beschwerlich.

3) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Miesbach und in die politischen 
Gemeinden Warngan, Wall, Gotzing und Schaftlach.

1. P farrslst: O b e rw a rn g a n , an der Landstraße von München nach Tegernsee 
und nächst der Eisenbahn von Holzkirchen nach Tölz in einer Hochebene gelegen. 
Nächste Bahnstation Oberwarngan 1 Kilometer entfernt; daselbst auch Post.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch, verzopft. Geräumig
keit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Kuppelthurm m it 3 Glocken, 
wovon die größte gegossen 1846 von Wolfgang Hubinger in München, die 
kleinste 1762 von Bernhard Ernst. Omm. (lu ll. Patrocinium am Feste deö 
hl. Johannes Bapt. 3 a lt. port. 88. II. Ow. bei der Pfarrkirche, ohne 
Capelle. Orgel m it 7 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t immer in  der Pfarrkirche, 
ausgenommen Pfingstmontag und Allerheiligenfest. Ewige Anbetung am 16. Sep
tember. Sept.-Ablässc am Neujahrsfeste, M a riä  Himmelfahrt und M a riä  Ge 
Kurt. Ablässe der Bruderschaft am Frohnleichnamsfeste, Sonntag in  der Frohn- 
leichnamsoctave, Epiphanie und am Feste des hl. Erzengels Michael. Aushilfe 
in  der Nachbarschaft ist zu leisten: in Osterwarngau am Feste des h l. Georgiers 
und M a riä  Opferung, in  Hartpenning am Feste M a riä  Heimsuchung, in  Holz
kirchen einmal während des 40stündigen Gebetes in den ersten drei Tagen der 
Charwvche. Außerordentliche Andachten: in der Fasten Oelbergandacht m it 
Predigt, im M a i Maiandachten, irr der Allerseelenoctav Andacht fü r die armen 
Seelen, in der Herz-Jesu-Octave Novene eorrim 8s. in  m orm truntm ; alle A n
dachten fre iw illig , die Kosten werden durch Opfergang bestritten. Bittgänge: am 
Feste des hl. Georgiers nach Osterwarngau, am Feste M a riä  Heimsuchung 
nach Hartpenning, am hl. Kreuztage und am Bennofeste nach Allerheiligen, 
ebendahin an allen Samstagen im J u l i  und August und am Vorabend des Ernte
dankfestes. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 6 Jahrtage 
m it Requiem ohne V ig il,  17 Jahrmessen. —

B r u d e r s c h a f t  der immerwährenden Anbetung des allerheiligsten Sakra
mentes, ohne oberhirtliche Errichtung eingeführt nach dem churfi'irstlichen M a n 
dat von 1676. Hauptfest am Sonntag in  der Frvhnleichnamsoctave. Neben
feste an Ephiphanie und Michaelifeste. Jeden 1. Sonntag ine M onat Bruder- 
schaftsandacht. Jährlich 12 hl. Messen fü r die verstorbenen und 12 fü r die 
lebenden Bruderschaftsmitglieder. —  Bruderschaft ohne Vermögen.

Den Meßnerdienst versieht der Meßnerbauer, den Cantordienst der Lehrer. 
—  E in  eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: 
n) rent.: 12210 4 /. 7 nA., b) nichtrent.: 6300 47i 86 -H.

Westermayer: Diöcesan-Beschreibung. IH. 20
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I I .  Nebciikirche: H in te rb e rg  (Steingraben). Erbauungsjahr unbekannt. Renais
sancestyl. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Patron der h l. Michael. (Ions. «lud.
1 u lt. tix . Gottesdienst an den beiden Festen des hl. Michael und an 6 Frei
tagen während des Sommers.

Kirchlein in  R e ith a m . Renaissancestyl. Restaurirt. Patron die heilige 
M a ria . Kuppelthurm m it 2 Glocken. 1 a lt. port. Zweimal im  Jahre h l. Messe.

Capelle in  P ö tb e rg , sehr herabgekommen. 1 u lt. port. Dachreiter m it
2 Glöcklein. Ohne Gottesdienst. Patron der heilige Coloman.

I I I .  F ilia lk irch e : A l le r h e i l ig e n ,  an der Tegernseer-Landstraße gelegen. Erbauungs
jahr unbekannt. Restaurirt 1828, aber bereits wieder einer Restauration be
dürftig. Renaissancestyl. Sehr geräumig. Baupflicht die Kirchenstiftung. 
Kuppelthurm m it 2 Glocken, gegossen 1024 und 1626 von Bartholomäus 
Wengle in  München: „O m nes LancUi ot Laimtae Ocü m tsrceä ito  pro uo lüs." 
6 ons. äud. Patrocinium am Feste Allerheiligen. 3 u lt. tix . O rgel m it 8 Reg. 
G o tte s d ie n s t (pfarrlicher) am Pfingstmontag und Allerheiligenfeste und dessen 
Vorabend. Fast alle Wochen hl. <Amt. Concurs am Pfingstmontag und 
am Patrocinium. Sept.-Ablaß am Feste Allerheiligen. —  S t i f t u n g e n :  
4 hl. Quatempermessen. —  Meßner und Cantor wie bei der Pfarrkirche. — 
Vermögen der Kirche: a) reut.: 7208 47. 81 ^ . ,  1>) nichtrent.: 3006 47. 3 2 ^ .

IV . p farrverhä ltittsse : Präs. S . M .  der König. Fassion: Einnahmen: 1862 4 /., 31 ^ . ,
Lasten: 100 47. 36 .cZ,., Reinertrag: 1761 4 /. 90 — Widdum: 1 lm
11 n 76 gm —  3 Tagw. 28 Dezim. Hofraum, Gebäude und Garten; 19 im  
08 n 49 gm —  07 Tagw. 48 Dezim. Feldgründe; 20 im 80 n 9 gm —  70 
Tagw. 87 Dezim. Wald und Waldwiesen. Durchschnittsbonität: 9. —  P fa rr
haus: 1762— 1764 erbaut, sehr geräumig, passend, größtenteils trocken, in  
gutem Zustande. D ie  Oekonomiegebäude sind niedergelegt. Ueber die Baupflicht 
an den Kultusgebäuden in  Oberwarngau schwebt gegenwärtig Proceß zwischen 
Pfründe und Fiskus. D ie  Matrikelbücher beginnen m it dem Jahre 1084.

V . S chu ivc rlM tn is ft: Schule in  Oberwarngau m it 1 Lehrer, 72 Werktags- und 
48 Feiertagsschülern. Schulhaus neu, 1880 erbaut. Aus Hinterberg besuchen 
gegenwärtig Kinder die Schule in  W a ll; aus Krotenthal der P farrei Waakirchen 
kommen Kinder in  die Schule in  Oberwarugau.

K le ine Rotsten. O b e rw a rn g a u , früher auch Westerwarngau genannt, IV o rw A o iF ) 
zählt bereits zu jenen ooolosmo ImptisnmIeZ, deren Besitz in den Jahren 790— 804 
zwischen dem Bischöfe von Freising und dem Abte von Tegernsee streitig war. 
(R oth, Oertlichkeiten des B is th . Freising I .  06.) D as Patrocinium des hl. 
Johannes des Täufers und die Lage hart an einem Flüßchen kennzeichnen das 
hiesige Gotteshaus als ursprüngliches Baptisterium. Kaiser Heinrich I I .  (7 1024) 
und seine Gemahlin Chunegundis schenkten die ourtis 1Voru§orvo zum Kloster 
Tegernsee; sein Nachfolger Conrad I I .  bestätigte von Mögeldorf an der Pegnitz 
aus am 6. M a i 1020 auf B itten  des Abtes Eglinger diese Schenkung. (Lion. 
Lote. V I. 161.) Oberwarugau, wo um das I .  1090 ein edler Feruimrt. 
cks IV u iluAom vL seßhaft erscheint, war Jahrhunderte lang die Dingstätte des 
Klosters Tegernsee;^) hier abgehaltene Vcrhandlungstage sind uns noch ver
zeichnet. D ie  R itter von Warngau treten als Erbkämmerer des Klosters Tegernsee 
auf. I h r  Schloß stand auf einer Anhöhe, einige M inuten östlich vom Dorfe.

-y Gau der Marin (einstiger Name des Mpchens, an den: der Ort gelegen). Der volle 
Name VLui'iim'oueva erscheint um 1090. Non. Loio. V I. 50.

' ft voraus gnno. Viuvlms rfleitnr i» WurcnZov I.IV3. Non. Hole. V I. 178.
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Am 7. M m  1297 überwies Bischof Emicho von Freising die Einkünfte 
der P farre i Warngau (IVurenAuw ) ncidh Resignation des damaligen Pfarrherrn 
Magister Conrad dem Kloster Tegernsee, welches von nun an die dortige Seell 
sorge durch Vieare, jedoch solche aus dem Säcularklerus, versehen ließ. (O ste- 
>in8 ror. lioio. 8cript. 11. 87.)

Uebrigens kommt auch in  der Folge noch die Benennung: „P fa rre r von 
Wester- oder Oberwarngau" vor. S o  unterzeichnet sich z. B . der Schreiber 
des Codex 18133 der Münchner S t.  B ib l. :  hiieolaus lA em ie r, zstohanns in  
1Vv8t6rvvuruAuvv 1431. Am 2. Januar 1511 stellte in  der größeren Abtsstube 
zu Tegernsee der P farrviear Wolfgang Sackherer dem Abte Heinrich V. „tu n - 
quum ?utrono et O o liu to ri pruelutue HoLlesias IVeste rrvu ru^au" einen 
Revers ans über dis dem Kloster abzuliefernden Erträgnisse der P fa rre i, be
stehend in 4 A Pfennig bayerischer Münze und in  dem gesummten Pfarrzehent. 
(Abschr. im  erzb. Ord.-Arch.)

Zu dem Eigenthum der Kirche Oberwarngau gehörte u. a. laut einem 
Salbuche vom I .  1494: „J tte m  ain hauß bey dem Pach bey der Badtstnben, 
dienth zur g ilt 60 /A. J ttem  das badt dienth 4 fl /^>." I m  I .  1679 wurde 
in Folge eines entstandenen Processes der Nachweis verlangt, „w ie ermeltes 
badt an die Khürchen K om m ", derselbe konnte aber nicht mehr erbracht werden. 
(Acten des erzb. O rd .)

Z u r Zeit der sunderndorfferscheu M atrikel (1524) hatte der Pfarrviear 
zu Oberwarngau drei Cooperatoren, deren einer im  O rte  selbst sich befand, die 
beiden andern zu W all und Reichersbeuern exponirt waren. Auch ein Kueeilauns 
weilte damals zur Persolvirung einer gestifteten Wochenmcsse in Oberwarngau.

M i t  der Säcularisation tra t Oberwarngau in  die Reihe der selbstständigen 
Pfarreien ein; der erste vom Landesherrn ernannte P farrer war Joseph Häckl 
aus Landshut, 1808— 1821.

D ie  hiesige Pfarrkirche besitzt noch schöne alte Statuen (S t .  Christoph 
und S t.  Sebastian) aus der Uebergangszeit von der Gothik in  die Renaissance; 
auch das altdeutsche P orta l ist beachtenswerth.

Bon Oberwarngau handeln u. a. Deutinger's ält. M a tr. M . 343, 392, 
621, 692. Oberb. Archiv V I I .  (S . 363 Regesten, die P farre i bctr. 370 Reihen
folge der P fa rre r, mehrfach unrichtig); Obernberg's Reisen I. 138; Apians 
Topogr. v. Bayern S . 73.

A l le r h e i l ig e n ,  die ehemalige Wallfahrtskirche,*) im I .  1476 als „Z u 
kirche Allerheiligen" erwähnt (Oberb. Arch. V I I .  365), scheint von Abt Heinrich V. 
von Tegernsee (1500— 1512), oder wenigstens m it seiner Beisteuer neu erbaut 
worden zu sein.' D ie  Chronik meldet von ihm : V ltu r iu  n iu ltu  e ro x it, in te r 
csuus . . .  et illuc l uä ownss Luvotos in  IVarsnA inv. (O slo lius, rer. 
doio. soript. I I .  78.)

D ie  T rad ition , daß dieses Gotteshaus von dem Vermächtniß eines in 
Wien gestorbenen Branntweiners, Benedikt Hagen, gestiftet worden sei, ist un
richtig/ V g l. Oberb. Arch. V I I .  369.

Das frühere Kirchlein war im  Achteck erbaut und m it einer Klause ver
bunden. D ie  jetzige große Kirche, welche die Schmid'sche M atrike l noch nicht 
kennt, stammt wohl aus der M itte  des vorigen Jahrhunderts. V g l. Kalender 
f. kath. Christen, Jahrg . 1860.

'0 Ob die Notiz über Abt Marquard von Tegernsee (P 1324): DcliLoavit oapollnrn aä omnss 
Lotos psrpotnalitor ncl oottiäis clioondarn lllissain in ipsa lFrexbcrg, Gesch. v. Tegern
see S. 212) nnf nnser Allerheiligen oder eine Scitcncaxclle der Klosterkirche ;n beziehen sei, 
ist nicht völlig klar.

20 *
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S te in g ra b e n  oder Hinterberg erscheint im  ält. Tegernsee'r Urbar (1017 
— 1250) m it der W ortform  Ltu iuZreben (Freyberg, Gesch. v. Tegernsee S . 233); 
Reitheim m it ? 6 ruüu rt äs ku teüu im  o. 1080 (N on. Lo io . V I. 52).
I n  Oberwarngau ist n m .26. Januar 1651 geboren der heiligmäßige ?. O nupbrins von 

S t. W olfgang. Hieronpmitcrordens. B iit  seinem Familiennamen hieß er W olfgang Holzer; sein 
Bater mar Caspar Holzer aus Tölz. Zu  Brixen zum Priester geweiht führte er m it Bewilligung 
Papst Junocenz X l l .  die ursprüngliche Observanz des Hieronymiterordens in  Deutschland ein, 
gründete ein Klösterchen am Walchensee und starb zu Wien am 24. December 1724. Sein Leichnam 
ruht im österreichischen Hieronymitertlostcr Schönbach. I m  Taufbuche zu Oberwarngau befindet 
sich sein Bildnis;. Vgl. seine ausführliche Biographie in  Westenrieders neuen Beitr. II . S . 64 fs.

Ans eben diesem Pfarrorte stammt der Chorherr und Stiftsdechant Angustin Auracher zu 
Kloster A u , geb. 1736, gest. nm 1807. Cr veröffentlichte mehrere T rauer- und Festreden und 
lieferte Beitrage fü r die üoouinsnt.u. X no lm m iu  im I.  Bande der ü lon . L o ic . I n  der Vorrede zu 
dieser Urknudeusaiiunlung des Klosters Au ist seiner m it Auszeichnung gedacht. Cr resignirte im 
I .  1806 die P farre i Ampfing und scheint bald darauf gestorben zn sein.

7. Osterwarngau.
Organisirte P farre i m it 1262 Seelen in  265 Häusern.

Osterwarngau, D., Pf.-K., P f.-S ., Schule, -s- 
195 S  39 H. —  K il. 

Zn den Bergen, z. H. 51 „ 11 „ 3— 5 „
Lochham, D . . . . 42 „ 10 „ 2,^— 3 „
Nüchternbruun, Klause

m. Cap.............  1 „ 1 „ 2 „
Zchmidhai», D., F lt. . 82 „  15 „ 1,„— 2 „

Traxlham, D . . . . 41 „ 8 „ 1,^ „
Föching,D.,Flk. Exp.-S.,

Schule, 175 „ 46 „ 5,, „
Erlkam, D. . . .  89 „ 15 „ 1 * )  „

Frllach, D ., F lt., -s-. . 64 „ 13 „ 1

Haid, D ........................5 3 S .1 5 H . 2 K il.
R ogge rsdo rf, D., Flk. -s- 79 „ 12 „ 4

Zerstrt. Häuser . . . 23 „ 5 „ 1— 2 „ 
O berdarching, D ., F l t ,

Exp.-S., j-  . . . 142 „ 29 „ - * * ) „
Fentberg, z. H . . . - 12 „ 2 „ 4,^ „
Jmberg, W ............  6 „ 2 „ 6 „
M itterdarching, D . . 122 „ 23 „ — „
Neustadl, E............  4 „ 1 „ 4

O berla inde rn , D.,Flk.,I> 47 „ 10 „ 2,,. „
Unterlaindern, D . . . 35 „ 8 „ 2 „

A n m e rk u n g e n : 1) Die Einöde Wildenschwaig bei Deutinger w ird nichtmehr erwähnt.
2) Im  Pfarrbezirk befinden sich ein M enonit und einige Protestanten.
3) Umfang der Pfarrei 36 Kilometer.
4) Wege im engeren Pfarrbezirk in den Bergen sehr beschwerlich, ebenso großenlheils in der 

Expositnr Oberdarching; in der Expositnr Föching gut.
,5) Die Ortschaften der Pfarre i gehören in das Bezirksamt Miesbach und in die politischen 

Gemeinden Warugau, Valley, Gotzing, Föching und Hartpeuning.

1. Psarrs ih : O s te rw a rn g a u , am Fuße des Taubenberges (Schwarzenberges) 
und an der Straße von Oberwarngau nach Mitterdarching gelegen. Nächste 
Bahnstationen: zur Tolzerbahn Oberwarngau, 2 Kilometer entfernt, zur 
Schliersee'rbahn Darching, 3„, Kilometer entfernt. Post Oberwarngau.

P jm isiirche:^^'^) Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1878/79. Re
naissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht der S taat. Kuppelthurm 
m it 3 Glocken: u) die größere: „M ich  goß Wolfgang, Glockengießer in  München, 
1 8 2 2 "; 6) die zweite: „3 . N. I I .  3. Istusu u 3»üun. Im u iö n tio  Xru>i8, illn  
uuv liii 1 7 7 1 "; o) die kleinste ohne Inschrift. 6oim. lind . Patrocinium am 
Feste des hl. Georgius. 3 ult. port. »8s. L. 6n>. bei der Kirche m it Ossnur. 
Orgel m it 8 Reg. W echse lgottesd ienst m it der Frauenkirche, so daß an 
den Sonntagen m it Ausnahme der Adventzeit und der Zeit von Frvhnleichnam

0  Entfernung vom Cxpositursitze Föching.
" l  Entfernung vom Cxpositursitze Oberdarching.

* * * )  H i«  die Grabstätte des Pfarrers Georg Schwärzenberger, -j- 1580.
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bis zum Erntedankfeste, ferner in der hl. Nacht, an Epiphanie, Christi H immel
fahrt, Pfingstmontag, Allerheiligenfest und Allerseelen der Gottesdienst in  der 
Pfarrkirche, an den übrigen Sonn- und Festtagen in der Frauenkirche abge
halten wird. Concurs am Patrocinium. Ewige Anbetung am 0. Februar. 
Sept.-Ablässe am Patrocinium , Kirchweihfeste und Allerheiligen. Aushilfe ist 
zu leisten in Oberwarngan am Pfingstmontag und am Allerheiligenfeste und 
Vorabend. Am Feste des hl. Johannes Bapt. und am Sonntag nach M a riä  
H immelfahrt hält der P farrer in  Föching, und am Feste des hl. Michael in 
Oberdarching PfarrgottcSdicnst. Außerordentliche Andachten: an den S onn
tagen in der Fastenzeit Kreuzwegandacht; an den Quatcmpersamstagcn Todten- 
vesper, Rosenkranz, Litanei und In lm ru , an den übrigen Samstagen lü lm rn ; 
an den hohen Festtagen Vesper, an allen Sonntagen, an welchen der P fa rr- 
gottesdienst in der Pfarrkirche, Rosenkranz; in der Atlerscelcnoctave täglich 
Rosenkranz, ebenso in der Octave des hl. Sebastian. Bittgänge: am Pfingst
montag nach Allerheiligen, m it geistl. Begleitung, am Feste des hl. Johannes 
Bapt. und Sonntag nach M a riä  H imm elfahrt nach Föching, ohne geistl. B e
gleitung (der P farrer geht zur Aushilfe im Beichtstuhl schon früher dahin). — 
S t i f t u n g e n :  3 Jäh rt, ohne V ig i l,  2 Jahrmesscn. — D er Meßnerdienst 
ruht auf dein Meßnergütl, den Cantordienst versieht der Lehrer. —  Vermögen 
der Kirche: n) rent.: 1271 9/. 43 H ., b) nichtrcnt.: 4336 9 /. 2 2 .Z . ; außer
dem 200 9 /. zum Kultnszehcntbanfond und 800 9 /. Glockenstiftung.

II. Filialkirchen: 1) F rauenk irche  in  Osterwarngau. Erbauungsjahr wahr
scheinlich 1386. 1782 m it Frcökogemälden versehen/') Nestaurirt 1879--1881. 
Von außen gothisch; innen Renaissancestyl. Sehr geräumig. Baupflicht die 
Kirchengemeinde. Omm. «lull. Kuppelthurm m it 2 Glocken: u ) die größere: 
„T u n e rn  61null» etv. Bernhard Ernst goß mich also schon 1637 (zu) 
Gotteshaus gieb ich lieblichen T h o n "; b ) die kleine: „i-mnclln F ln rm  U nter 
I le i »rn pn» nollm. Bernhard Ernst name mich ein schlechtes B ie ta ll Goß 
aus m ir einen englischen Schal. 1637". Patrocinium am Feste M a riä  
Opferung. 3 -alt, pon. 8s. eingesetzt in  der Z e it, da der gewöhnliche P fa rr- 
gottesdienst in  der Frauenkirche gehalten w ird. (Im . ohne Capelle. Orgel m it 
8 Reg. G o tte s d ie n s t im Wechsel m it der Pfarrkirche (s. oben). Außer
ordentliche Andachten: im Advent Rorate nach Angabe; an allen Samstagen 
(ausgenommen Quatempersamstage) Salve Regina, Jnccnsation der Altäre, 
während das UnAniüont gesungen w ird, hierauf hl. Rosenkranz; jeden 2. Sonntag 
im  M onat Nachmittags Rosenkranz (am treffenden Sonntag in der Fasten dafür 
Kreuzweg), sodann Bruderschaftsgebete. —  S t i f t u n g e n :  1 Jä h rt, ohne V ig il,
1 Jahrmesse.

H e rz -M a r iä -B ru d e rs c h a f t ,  verbunden m it dem Apostolat vom hh. 
Herzen Jesu. C onfirm irt am 11. Nov. 1878. Hauptfest am Feste M a riä  
Opferung; Nebenfest am Sonntag nach der Octav M a riä  Himmelfahrt.

Den Meßnerdienst versieht der Pfarrmeßner, den Cantordienst der Lehrer. —  
Vermögen der Kirche: u )ren t.: 4761 91. 9 3 /H., I») nichtrent.: 11272 9 /. 30

2 ) S ch m id h a m , an der Straße von Osterwarngau nach Darching ge
legen. Erbaut ex v»to 1636. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht die Gemeinde. Beuedicirt 1636 durch Propst Valentin von Weyarn. 
Kuppelthurm m it 2 Glocken. Patrocinium am Feste des hl. Sebastian. 1 a lt. 
pvrr. G o tte sd ie n s t am Patrocinium ; an Werktagen nach Angabe. —

*) Ober dem Triumphbogen das Wappen des Kl. Weyarn mit dein Ehronogramm: 8 I 0 K v  
Prntz8 V I. ntgVo OstsrVVnrnAnVisnsss OsOornrVnt.
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G e s tif te t : 2 Jahrämter. —  D er Meßnerdienst w ird von Osterwarngau aus 
versehen. —  Vermögen: a) reut.: 300 4 /., l i)  nichtrent.: 764 4 /. 42

C ape lle  in Osterwarngau, am Eingang des D orfes, zum M anhart- 
anwesen gehörig, 1642 erbaut von Hanns S ix  und Ursula Hieberin. Zopfstyl. 
1 u lt. port. E in  ober zwei M a l im Jahre hl. Messe, nach Angabe. —  
Capelle ohne Vermögen.

C a p e lle  in  N ü c h te rn b ru n n , m it Klause, in  halber Höhe des Tauben- 
bergeö gelegen. Erbaut durch Urban Hoger (geb. 28. Febr. 1664 in Oster
warngau), renovirt 1774; wiederholt (theilweise) 1852 durch den Eigenthümer 
der Capelle und Klause Arnhofer in  Schmidham. ! u lt. port. A uf dem Altare 
ein Vesperbild. I n  den Sommermonaten gewöhnlich an Freitagen h l. Messe 
(nach Angabe).

K o g e l-C a p e lle , 4,g Kilometer vom Pfarrsitze auf einem Bergrücken ge
legen. Zopfstyl. 1849 theilweise renovirt. Thürmchen m it kleiner Glocke.
1 u lt. port. Benedicirt. Es w ird dort der hl. Rochus verehrt. Jährlich 
ein oder zwei M a l hl. Messe (nach Angabe).

I I I .  P fa rro rriM tm sst-: Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 1791 4 /. 
35 /H., Lasten: 43 4/. 1 ^ . ,  Reinertrag: 1748 4 /. 34 W iddum: 98 u 
81 qm —  2 Tagm. 90 Dezim. Wurz- und Grasgarten, 5 liu  39 u 96 qm 
-  15 Tagw. 73 Dezim. Aecker, 1 üu 87 u 74 qm —  5 Tagw. 51 Dezim. 

Streuwiese, 8 Im 13 u 31 qm —  23 Tagw. 87 Dezim. W aldung; dazu
2 !m 99 qm —  5 Tagw. 90 Dezim. Aecker, welch' letztere Privatbesitz sind 
und von dem jeweiligen Pfründebesitzer von seinem Vorfahrer um 205 4 /. 72 />/>. 
abgelöst und um den gleichen Preis wieder dem Nachfolger überlassen werden. 
Durchschnittsbonität: 7— 8. Pfarrhaus 1723 durch Propst Präsidius Held von 
Weyarn erbaut, massiv aus S te in  aufgeführt, geräumig, weniger praktisch, zum 
Theil etwas feucht. Oekonomiegebäude an das Pfarrhaus angebaut, 1845 neu 
aufgeführt, 1872 umgebaut. Baupflicht bei beiden der S taat. Hilfspriester: 
1 Expositus in Föching und ein solcher in  Oberdarching. D ie  Matrikelbücher 
beginnen 1597.

IV .  Schulvorhültnisse: Schule in  Osterwarngau m it 1 Lehrer, 42 Werktags- und 
25 Feiertagöschülern. Schulhaus 1857/58 erbaut. D ie  Schulverhältnisse in 
den Exposituren siehe unten.

E.rposiliir Föching.
I. Erpostturslh: F ö ch in g , an der Straße von Holzkirchen nach A ib ling  hoch

gelegen. Nächste Bahnstation Holzkirchen, 2 Kilometer entfernt. Post Holz
kirchen.

Exposilnrlürche 1664 durch Propst Bernhard G las von Weyarn erbaut. 
Restaurirt 1864/65. Renaissancestyl. Geräumigkeit mehr als zureichend. Bau- 
pflicht der S taat. Spitzthurm m it 3 Glocken, gegossen von I .  Hermann in 
Memmingen 1875. Consecrirt am 31. August 1671. Patrocinium am Feste 
des hl. Johannes Bapt. 3 u lt. 6x. 8s. L . 6m . bei der Kirche, ohne Capelle. 
Orgel m it 8 Reg. G o tte s d ie n s t an den meisten Sonn- und Festtagen durch 
den Expositus. Concurs am Patrocinium und am Sonntag nach M a riä  
H immelfahrt. Ewige Anbetung am 9. Januar. Sept.-Ablässe am Patrocinium 
und am Sonntag nach M a riä  Himmelfahrt. Aushilfe in  der Nachbarschaft 
ist zu leisten am Feste des h l. Georgius und M a riä  Opferung in Osterwarngau,
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am Feste des hl. Sebastian und M a riä  Namen in O tterfing, am Feste M a riä  
Heimsuchung in Kleinhohenkirchen der P farrei Feldkirchen. Außerordentliche 
Andachten: im Advent Rorate nach Angabe; an den gewöhnlichen Samstagen 
Nachmittags Rosenkran;, herkömmlich. Bittgänge: am Feste des hl. Georgius 
nach Osterwarngau, an drei Samstagen nach dem Feste Kreuzerfindung nach 
Fellach, sämmtliche m it geistlicher Begleitung; am Feste M a riä  Namen nach 
Unterdarching, ohne geistliche Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  5 Jahrtage ohne 
V ig il,  l Jahrmesse.

1) B ru d e rs c h a ft von der schmerzhaften M u tte r zum Troste der armen 
Seelen im Fegfeuer, eonfinnirt am 2. October 1741. Hauptfest am Sonntag 
nach M a riä  H im m elfahrt; Nebeusest am Patroeinium und 2. Sonntag in der 
Fasten. 2) Liebesbuno zu Ehren der Todesangst Christi und der schmerzhaften 
M u tte r M a ria  zur Erlangung einer glücklichen Sterbstunde, ohne oberhirtliche 
Genehmigung 1751 errichtet. Alle Quatemper ^eelenamt m it Gedenken und

-  Libera; hl. Messen fü r lebende und verstorbene Mitglieder.
Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. —  Vermögen der 

Kirche: a) renk.: 1085 4 /. 71 ,H., d ) nichtrent.: 15131 4 /. 46 H .

!I. Filialkirchen: 1) F e lla ch , an der Straße von Holztirchen nach A ib ling ge
legen. Erbauungsjahr 1727. Restaurirt 1358— 1865. Renaissanecstyl. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht der S taa t. Spitzthurm m it 2 Glocken, 
wovon die größere die Insch rift trägt: „Fe i lionorom  D el lnclorunt 51.
U anA6ir6M 6i et N . II. Drost. X loimeliü 1722." (Ion.8. dn li. Patron 
der hl. Bischof M artinuö. 2 u lt. lix ., 1 a lt. port. 6m . bei der Kirche. 
G o tte sd ie n s t an den Sonntagen nach den Festen des Herrn. —  Meßner ein 
Bauer der Ortschaft. —  Vermögen der Kirche: nichtrent: 2961 21/. 5

2) R o g g e rs d o rf, zu Anfang des X V I I I .  Jahrh , erbaut. Renaissanecstyl. 
Hinreichend geräumig. Baupflicht der S taa t. Thurm : hölzerner (sehr schad
hafter) Dachreiter m it 2 Glocken; die größere: „̂ VolfANngms s te te r  cluealis 
tnsor U o im e llii lü o io lm t." ; die kleinere: „F v o N u r ig . g'ratia plona Dom inus 
kooum. 1590." Dons. (lud. Patronin die h l. Margaretha. 1 a lt. lix . , 
2 a lt. poet. Om. bei der Kirche. G o tte s d ie n s t nur au 1 Sonntag durch 
den Expositus. —  G e s t if te t : 1 Jahrtag ohne V ig il. —  Meßner ein Bauer. 
—  Vermögen: a ) rent.: 300 4 /., b ) nichtrent.: 2404 4 /. 8 >H.

III. Erpostturvrrhliltnisse: D ib. oollat. Einnahmen: 962 4/. 2 ^., Lasten: 8 47. 
53 ^ . ,  Reinertrag: 953 4V. 49 /F. ExpositurhauS 1732 erbaut durch Propst 
Präsidius Held von Weyarn, geräumig, passend, feucht. Vanpflicht der Staat. 
Beginn der Matrikelbücher: T au f- und Sterbematrikel 1808, Tranungs- 
matrikel 1814.

IV . Schlilverhültnihe: Schute in Föching m it 1 Lehrer, 53 Werktags- und 28 Feier
tagsschülern. Schulhans 1866 erbaut. D ie  Kinder von Roggersdorf und Haid 
gehen nach Holzkirchen in  die Schule. Mission wurde gehalten 1857 durch 
IM . Redemptoristen.

G.rpchtlir Gsterdarchmg.
I. Lrpojitursch: O b e rd a rc h in g , an der Eisenbahn von Holzkirchcn nach M ie s 

bach gelegen. S ta tion  und Post am O rte (Darching).
Eypositurkirche: Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  ursprünglich gothisch. 

Geräumigkeit zureichend. Baupflicht der S taat. Sattelthurm  m it 3 Glocken:
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-3) die größere: , ,^ v v  Vlurm ksi» iol>, Hau« sjAmIiei'^or i» Llitnobeu rx»8 
u iiv li im  «Irrr 1536"; l») die mittlere: „Kwnvton eoürnicio, kvnitrnrr ropsllo, 
Ürner:, «llunclo. Zu  Gottes Haus gib ich eiu lieblichen Thon, Bernhard Ernst 
in München goß mich also schon 1661." <; i D ie  kleinere 1806 gegossen. Omi:-. 
«Ink. Patroeinium am Feste des hl. Michael, l  r,!t. po rl. 2 ulk. tix . 8^. 
l'>. 6m . m it Osmmr. Orgel m it 6 Reg. G o tte s d ie n s t an den meisten 
Sonn- und Festtagen. Ewige Anbetung am 22. Januar. Sept.-Ablässe am 
Feste des hl. Joseph und Patroeinium. Aushilfe ist zu leisten am Feste des 
hl. Georgius und M ariä  Opferung in Osterwarngau, am Feste M a riä  Heim
suchung in Kleinhöhcnkirchen. Außerordentliche Andachten: in  der Fasten Kreuzweg
andacht, an Sonn- und Feiertagen Nachmittags Rosenkranz, fre iw illig . B i t t 
gänge am Feste des hl. GeorgiuS nach Osterwarngau, ohne geistliche Begleitung, 
am Feste M a riä  Himmelfahrt nach Föching, am Feste Peter und Paul nach 
Weyarn, m it geistlicher Begleitung. —  G e s t if te t : 4 Jahrtage ohne V ig il. —  
Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, den Eanlordienst ein Bauer. —  
Vermögen der Kirche: :,) rent.: 463 4 /., k ) nichtrent.: 4744 4 /.

I I .  F ilia lk irch e : O b e r la in d e rn . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch. Ge
räumigkeit kaum zureichend. Baupflicht der S taat. Ocnm. eluk. D er Thurm  
wurde wegen Baufälligkeit niedergelegt. 2 Glocken vorhanden; die eine von 
Bernhard Ernst in München 1665), die andere: „ 0  rex x lv rm o  veni «mm 
M 66. >VoItzru!w 8 -6 K 6 I- N I6  le v itA  Patron der hl. Korbinian. 3 ulk. Port. 
88. Om. m it Ossnnr. G o tte sd ie n s t an I I  Sonntagen und 2 Festtagen 
(Sonntag nach S t.  Sylvester, nach Epiphanie, 3. Fastensonntag, weißen Sonn
tag, Sonntag nach Christi H im m e lfa h r t,  in der Frohnleichnamsoctave, nach 
M a riä  Heimsuchung, Quatempersonntag im September, Sonntag nach Gallus 
und nach S t. Korbinian, Allerseelensonntag, Stephanifest und Ostermontag), 
durch den Expositus von Oberdarching. —  Meßner und Cantor ein Bauer. -  
Vermögen der Kirche: nichtrent.: 1948 4 /.

III. Erposllurvcrhüiilttjse: lüb. aollut. Einnahmen: 883 4 /. 91 H>., Aasten: 
6 4 /. 31 ,F ., Reinertrag: 877 4/. 40 Widdum: 1 Im 95 u 80 gm 
----- 5 Tagw. 74 Dezim. Wiesen. B on itä t: 8. Expositurhaus 1826 zu diesem 
Zweck hergerichtet, geräumig, passend, trocken. Oekonomiegebäude entsprechend. 
Baupslicht die Kirchengemeinden Ober- und Mitterdarching und Laindern.

IV . Schulverhüllnissc: D ie  Kinder der Expositur besuchen größtentheils die Schule 
in  Valley; von ein paar Höfen auf dem Fentberg gehen Kinder in die Schule 
in  Neukirchen.

Kleine Notizen. O s te rw a rn g a u , O striarvarinK«.»,*) w ird im O rburiun i nnti- 
qnüsim um  des Klosters Tegernsee 1017— 1250 m it mehreren Huben als zins
pflichtig zum genannten S tifte  aufgeführt. (Freyberg, Gesch. v. Tegernsee 
S . 222.)

I n  der Eigenschaft einer P farrei erscheint Ostm'nvvurenKÄw in der M a 
trikel vom I .  1315 m it den F ilia len , die es jetzt noch besitzt, das später ge
gründete Gotteshaus Schmidham und die Frauenkirche zu Osterwarngau aus
genommen. I n  einer Urkunde vom Sonntag in der Fasten Oonli 1467, worin 
die in  den Filialkirchen Oberdarching, Laindern, Föching rc. rc. zu verrichtenden 
Gottesdienste regulirt werden, findet sich der erste bekannte Pfarrer dieses Ortes 
erwähnt: Georg Tuchinger, Khirchherr Sand Jörgen Khirchen zu Osterwarn-

*) Vgl. die Erklärung zum Ortsnamen Oberwarngan!
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gau.^) (Pfarrarchiv.) I m  I .  1433 erhielt R itte r Ve it von M axlra in  als 
Antheil aus dem Nachlasse des edlen W o lf von Waldeck n. a. den Zehent zu 
Osterwarngau zu 17 und 3 dl. fü r ein gemeines J a h r angeschlagen. (Oberb. 
Arch. X V I. 39.) Laut der Sundcrndorfferschen M atrike l vom I .  1524 bezog 
jedoch der damalige P farrhcrr NdalricuS Huber von Osterwarngau wieder den 
großen und kleinen Zehent seiner P fa rre i, der allerdings 1599 auf nicht 
bekannte Weise in  den Besitz des Landesherr» übergegangen war.

Nach dem Tode des Pfarrers Johann Pugger, im I .  1596 am 13. J u l i,  
machte Propst Caspar Holnstainer von Weyarn kund, es sei ihm und seinein 
Convente die P farrei Osterwarngau „zu des armen ersaigertem ClvsterleiuS er- 
spriesslichkeit und mehrerer aufenthaltuug, damit auch fürter der (lonvant, ge- 
stärkht und hierdurch die Ehr des allerhöchsten möge erweihtert werden, von 
Jh ro  Churs. D r t l.  wegen . .  . aus lautieren gnaden iedoch :rä rovocm,linnen, . . .  
verliehen und nnn lorirt worden." (Abschr. im erzb. Ord.-Arch.) Dieser in- 
aorpornlio  minun plann folgte bald die vollständige Einverleibung. Am 
26. November 1633 erklärt Bischof Beit Aden» von Freising auf die B itte  des 
Propstes Valentin von Weyarn: „ in  ansech- und crwögung seines Closters und 
GottshausS armuthey und ybl bestellen Wesens . . , verleyhcn, verlassen und 
invo i'po rirs i. W ir  ihm Probsten seinem anvertrauten Clostcr und Goltshaus 
die mehr ernannte zwo Pfarren Neukirchen und Osterwarngau . . ."  (Acten des 
erzb. O rd .)

D er erste vom Kloster aufgestellte P farrv icar, Georg Hagu 1 5 9 6 -1 6 1 4 , 
mußte wegen mehrfacher Uebelstände, die unter ihm einrissen, von seinem Posten 
abgerufen werden, dagegen waren unter seinen Nachfolgern ausgezeichnete Männer, 
wie Patricius Urspringer (1 6 3 4 -  1636), der später zum Propste des S tiftes 
Rohr postulirt wurde.

D er letzte vom Chorherrnstifte Weyarn bestellte Vicar war ? . Albert 
Kirchmayr 1800— 1812, von welchem unten Näheres. Unter ihm wurde Oster
warngau zur selbstständigen Pfarrei erhoben.

Bei Eröffnung der Altäre in hiesiger Pfarrkirche im I .  1831 fand man 
im Hochaltare ein Pergamentblatt m it der S chrift: Vriclerim is ! ls i  Aru tzlps 
eoelie X u tü n n n n n s is ^ ) . . . .  snun clm. m c. o o n stninn iukra notnvum 
Upipünnie und der weitern Notiz, daß unter diesem Datum  der A lta r zu Ehren 
des hl. döorg'üm consecrirt wurde; im Scitenaltare 8. 86bu8tür»i fand sich 
die Jahrzahl m " n o e o " x l  i auf Pergament verzeichnet.

D er Hochaltar der Frauenkirche, 1618 von Georg Drischperger „P ilthaw er 
vnd purger zvn Rossenhaim" geschnitzt und von Michael D ellu , M a le r zu M ies
bach, gefaßt, wurde in  neuester Zeit von M arggraf in  München restaurirt. 
D ie  A ltarblätter der Seitenaltäre sind von Wink gemalt. An der hölzernen 
S äu le , welche die Empore dieses Gotteshauses trägt, ist oben die Jahrzahl 
1586 eingegraben.

Ueber Osterwarngau sehe mau: DeutingeVS ält. M a tr. §§. 352, 392, 
619, 692 ; OutuIoANs IlölißfioLnrun, VVs^ureuLiu», 1797 lüncnclnncür et 
uckckeucka kni. 5 (8srie8  purncüorum ); Oberb. Arch. IV . 138. V II .  363; 
Apian's Topographie von Bayern S . 83.

* )  I n  obiger Urkunde kommt eine von Ulrich Huber, K irchherm  zu W arngau, gestiftete Wachen- 
messe vor, obne das; sicher zu erkennen märe, welchem der beiden W arngau  derselbe angehörte. 
E in  anderer U c la lr io n s  U n v lrs r  w ar 1r>24 P fa rre r in  Osterwarngau.
I n  der Reihenfolge der Weihbischöfe Frc is ings, verössentlicht von Heckenstaller, heißt dieser 
Sussraganbischof: A a o a ro iis is .
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Föching, VeoliiuKwJ (welosiA, wird im I .  817 von dem Archipresbyter 
(ungefähr gleichbedeutend mit Dechant) Heriperht und seinem Neffen Sigihart 
zum Dome in Freising geschenkt. (Uoiollvlllooü, Irmt. lOäsiiiK. 1. 2. bi. 352.)

Am Samstag nach S t. Jörgentag 1442 überläßt Propst Christian zu 
Weyarn das Prantlehen, „daz gelegen zu veching I n  dem Dorff vnd in ayb- 
tinger gerächt", dem HannS Prantlechner, Diemuten seiner Hausfrau und ElS- 
peten seiner Tochter zu Leibgeding. (Ilovlcenstullonauu X. 71. lot. i>5.)

Ueber das wunderthatige Biuttergottesbild, welches am 15. J u li 1646 
von München nach Föching gebracht wurde, siehe Gumppcnberg's Marianischer 
Maß. (Deutsch. 1673. I. S . 331.)

Die Reihenfolge der Expositi zu Föching vom I .  1733— 1813, als welche 
Chorherrn von Weyarn fungirtcu, findet sich im 6utn>«§u8 IlcIitZcworum 
IVovrirensiuin 1797 ucicleuciu toi. 7.

I n  einer Mauernische der Kirche gewahrt man eine schöne altdeutsche 
Statue des hl. Johann Baptista.

Fellach, ve lloüJ* * ***)) begegnet uns unter den Gütern, welche um das 
I .  915 durch Herzog Arnulf dem Kloster Tegernsee entrissen und dem Grafen 
Engelprecht zugetheilt wurden, (Dion. !!->io. VI. 162.)

An dein tuffsteinerneu Portal des Kirchleins ist die Jahrzahl 1727 an
gebracht; jedenfalls das Erbauungsjahr desselben, da die Schmid'sche Matrikel 
1740 bemerkt: Loelosiu ^ülostre reaoclitientn iwncimn oonsoerntn.

Roggersdorf halten w ir für den O rt, wo das räthselhafte Gotteshaus 
Iirocinnxesllirelleu,'^^) ocwlamn dnptismulm, 795 beurkundet, gesucht werden 
muß. (NoielwIbocN, IÜ8t. küHnA. 1. 2. bi. 121.)

I n  der oben angeführten Urkunde vom I .  1467 heißt eö u. a.: „Jteni 
zu giockherstorff soll man alle Wochen ain Meß leßen vnd vmbgehu mit Weich- 
prunen vnd solchen andern Gottsdiensten, der vor alter gehabt ist Worden, vnd 
darvmb hat Pfarrer von der Khirchen ain Pfundt Pfenning."

Nach einer Ortssage ist Roggersdorf das älteste Dorf der Gegend; es 
soll zweimal schon ganz auögestorben sein, so daß ein Mann von Pollkam 
das Ave läuten mußte.

I n  der Kirche ist eine sehr alte Statue des hl. Leonhard, wohl schon dem 
XIV. Jahrh, angehörig.

Schmidham, LeliwicHmim, erscheint im I .  1358, zu welcher Zeit die 
Putreich zu München daselbst eine Hube als Lehen des Klosters Tegernsee 
besaßen. (Nvn. Loio. VI. 354.)

I n  der Topographie von Bayern von PH. Apian, circa 1586 steht 8cNmit- 
Iiuim villrr noch ohne Kirche aufgeführt, da letztere erst in der Pestzeit des 
30jährigen Krieges (1636) erbaut wurde.

Das Kirchlein hat einen altgothischen Altar, der aus einer Kirche Münchens 
stammen soll, mit den Statuen S t. Sebastian, Michael und Florian und Reliefs 
aus dem Leben des erstgenannten Heiligen.

Oberdarching, 0bor6utu8'ui'iüIiin,Fw,-s-) wird um das I .  1060 von

*) Bei den Nachkommen des IVooko? Förstemann I. 1222.
*0  Ableitung unsicher. Förstemann setzt es wohl irrig unter die mit „Feld" gebildeten Oomposiln.

***) Bei der Kirche des Rodung. Förstemann I. 718. Dachauer hat obige Kirche mit Rosen
heim, Gf. Hundt mit Riedering, Alois Huber mit Holztirchen für identisch erklärt. Nach 
einer pfarramtl. Notiz hätte der Ort einmal tineliAsr8cInrl geheißen (was an ItcnlunAvs- 
ctorf nahe anklingt) und wäre dem Stifte St. Andrst in Freistng eigen gewesen.

-tz) IstrAai'ililnnALn ---- Bei den Nachkommen des 'InAintr. Förstemann I. 328. Graf Hundt 
ließ den alten Ortsnamen ohne Nachweis.
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einem Edlen O tto  nebst einem Landgut an dem Flüßchen IlcmiAu gegen das 
G ut kouoiuesrio tü  an das S t i f t  Ebersberg vertauscht. (Hundt, Cartular des 
K l. Ebersberg S . 45.)

I n  einer Bulle  vom 4. A p ril 1176 bestätigt Papst Alexander I I I .  dem 
Kloster Ebersberg u. a. auch den Besitz der Kirche zu (O ber-) Darching. 
(Copie im erzb. Ord.-Arch.)

Laut dem pfarrlichen Receß vom I .  1467 hatte Oberdarching damals fast 
an allen Sonn- und Festtagen eigenen Gottesdienst. „Welchen Sonntag man 
zu Darching n it Meß hat, so soll der Eaplan an dem ncgsten Montag darnach 
die Wochen Meß haben Vnd soll vmbgehn m it dem Weichprunen vnd dorumben 
gebent die Heyligen zu Darching dein P farrer Fünff Pfund Gelts ohne abgang."

I m  I .  1828 wurde die F ilia le  Oberdarching förmlich zur Expositur 
erhoben. Michael Bardmann, Eooperator zu Osterwarngau, fungirte schon 
1826— 1828 als erster Expositus.

L a in d e rn , I-a im to lro u /") war im X I I .  Jahrh. Gerichtsstätte der Grafen 
von Neuburg-Falkenstein. (N on . Ilo io. V I I .  468. 481. B g l. Riezler, Gesch. 
Bayerns. I. 858.)

E in  Gotteshaus daselbst Iw in to le rn , F ilia le  von Osterwarngau, erwähnt 
die M atrike l vom I .  1315.

I n  der mehrbesagten Urkunde vom I .  1467 w ird der O r t „La indn", in  
Apian's Topographie circa 1586 „U n in tö rn " genannt.
A lberiK irch inayrO .il., 1800 1812 Pfarrer za Osterwarngau, gebürtig aas Farchant, 

gest. >811 zu Weyarn, war früher Professor der Rhetorik am churf. Schnlhanse zu München und 
gab außer einer Schulredc mehrere Lehrbücher, »ach Snlzcr bearbeitet, heraus.

Zu Erlkam ist geboren 1759 I>r. Fr. lav. Häbcrl, nachmals Gründer und Direktor deS 
allg Krankenhauses in München. An letzterem Gebäude wurde ihm eine Gedenktafel gefetzt. Er 
starb zu Dressen am 23. April 1846.

8. Otterfmg.
Pfarre i m it 761 Seelen in  172 Häusern.

Otterfing, D., P f.-K „
Pf.-S., Schule, . 354 S. 85 H. — Kil.

Balnkam, D .................52 „ 13 „ 1,̂  „
Bergham , D., Nbk. . 71 „ 11 „ 0,̂  „
Holzham, D ................46 „ 11 „ 0,is „
W ettlkam , D., Nbk. . 71 „ 15 „ 2 „

Zteingau, D., Flk., '1 . 48 S. l 0 H. 3„ Kil.
Dietenhausen, W. . . 18 „ 4 „ 4,„ „
Erlach, D .....................39 „ 10 „ 2 „ „
Jasberg , W., Nbk. . 22 „ 5 „ 3„ „
Thalham, W................ 37 „ 5 „ 3 „ „

Anmerkungen: 1) Die Einöde Heigenkam bei Dentinger wird nichtmehr aufgeführt.
2> Die im Pfarrbezirk befindlichen Protestanten sind nach Rofcnheim cingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei 20 Kilometer.
4) Wege gut, nach Dietenhofen beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in daZ Bezirksamt München II .  und in die politischen 

Gemeinden Ottersing und Baierrain.

I. P farrsltz: O t te r f in g ,  in  der Nähe des Hofoldingerforstes und des Teufelsgrabens 
an der Straße von München nach Holzkirchen und Tegernsee hochgelegen. 
Nächste Bahn- und Poststation Holzkirchen, woher der Postbote kommt.

Pfarrkirche: Erbaut zu Ende des X IV . Jahrh ., restaurirt 1866. Baustyl 
gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Gemeinde und der Kultuszehent
baufond. Spitzthurm m it 3 Glocken: rr) die erste: „Lanotos (coliaucio),

ch Vielleicht bei den Lehmzerstücklern oder Zieglern (laimtsilrrsi'ön?)
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Vm iilrnn. reye lln , Dnnorrr (o)l:uiclo. 14I I 6 6  V. Z u  Gottes Lob und Preis 
(goß) mich Bernhard Ernst m it Fleiß in München"; Ii) die zweite: lü l-
8n>'v (o t) Vem postatv D iko re t nus lle iw  ?» tsr, D ilins ot 8p iritn 8  8»nvto8. 
l1 I1 )666X X X X V V I. X ivolnus IloA nn iiIt in V liino lien "; e) die dritte: „ 8 i t  
nomen D om in i llm im lio tnm . Dnsa gl, X . II. lernst. Vlonavln L1D 6D1X." 
6ons. clnl>. P iitrocinium am Feste des hl. Georgius. 1 a lt. lix ., 3 a lt. pm l. 
dis. Z. 6m . bei der Pfarrkirche, ohne Capelle. Orgel m it 12 Reg. P fa r r -  
go ttesd iens t immer in  der Pfarrkirche. Concurö am Feste des hl. Sebastian 
und M ariä  Namen. Ewige Anbetung am 3. November. Scpt.-Ablässe am 
Feste des hl. Sebastian, am Patrocininm und am Sonntag nach der Octav 
von M a riä  Himmelfahrt. Aushilfe ist zu leisten am Feste des hl. Johannes 
Bapt. und am Sonntag nach M a riä  Himmelfahrt in  Föching, am Skapulier- 
feste in Arget. Außerordentliche Andachten an 3 Sonntagen in der Fasten 
Nachmittags Oelbergandacht m it Predigt nnd Nmororo. B ittgang am Tag 
nach Christi H immelfahrt nach Tuntenhausen, m it geistlicher Begleitung, wenn 
die Cooperalur besetzt ist. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 
26 Jahrtage ohne V ig il, 3 Jahrmessen.

B ru d e rsch a fte n : l )  Liebesbund vom hl. Sebastian, besteht ohne ober- 
hirtliche Genehmigung seit 1783. Hauptfest am Sonntag nach S t. Sebastian, 
am 25. Jänner Scelengottesdienst in it V ig il,  Seclenamt, Beimesse und Libera. 
Außerdem für jedes verstorbene M itg lied  h l. Messe. Ohne Vermögen. 2 ) Herz- 
Mariä-Bruderschaft. Obcrhirtlich errichtet 1830, aggregirt am 1. M ärz 1830. 
Hauptfest am Sonntag nach der Octav von M a riä  Himmelfahrt. Ohne Vermögen.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer; eigenes Meßnerhaus 
nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: n ) rent.: 11590 4 /. 33 
!>) nichtrent.: 1503 47. 3 oZ,. Vermögen des Kultuszchenlbaufonds: 2000 47.

11. Nci'knkirchcn: 1) B e rg h a m , erbaut 1323. S ty l gothisch. Baupflicht die 
Kirche und Gemeinde. 6mm. cknb. Spitzthurm m it 2 Glocken. Patron der 
hl. Valentin. 1 u lt. G o tte sd ie n s t am Feste des hl. V a lentin , fü r welchen 
Tag eine hl. Messe ges tifte t ist. —  Vermögen der Kirche: n) rent.: 1788 47. 
58 ,H., b) nichtrent.: 1514 4/.

2 ) J a s b e rg , erbaut 1546. S ty l gothisch. Baupflicht die Kirche und 
Gemeinde. 6ons. cknli. Kuppelthurm m it 2 Glocke». Patronin die hl. 
Katharina. 1 u lt. l ix . G o tte s d ie n s t am Patrocininm. —  Vermögen der 
Kirche: n) rent.: 8730 4 /., b) nichtrent.: 2620 4 /.

3) W e tte lka m , erbaut 1682. Ohne ausgeprägten S ty l. Baupflicht die 
Kirche und Gemeinde. 6mm. <1u1>. Dachreiter m it 2 Glocken. V iln iu s : 
Kreuzerfindung. 1 a lt. pm-t. G o tte sd ie n s t am Feste Kreuzerfindung und 
darauffolgendem Sonntag. — Vermögen der Kirche: u ) rent.: 7260 47., 
Ich nichtrent.: 1436 47.

I I I .  F ilia lk irch e : S te in g a u , an der Vicinalstraße von O tterfing nach W olfraths
hausen gelegen. Erbaut zu Anfang des X V I I .  Jahrh . Restaurirt 1867. 
Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche und Gemeinde. 
Kuppelthurm m it 2 Glocken. 6«n8. ckuk. Patron der hl. M a rtin . 3 u lt. p>m t. 
8s. 6m . Orgel m it 4 Reg. G o tte sd ie n s t an allen Sonn- und Festtagen, 
ausgenommen am Patrocinium der Pfarrkirche und Hauptbrudcrschaftsfest dort
selbst, durch den Cooperator, wenn die Cooperatur besetzt ist. B ittgang ain 
Feste des hl. Michael nach Linden. Sept.-Ablaß am 1. Sonntag im J u l i.  —  
S t i f t u n g e n :  8 Jahrtage ohne V ig il,  2 Jahrmessen.

A lle rs e e le n b ru d e rs c h a ft, nach vieljährigem Bestände obcrhirtlich ge
nehmigt am 16. Januar 1852, aggregirt der Erzdruderschaft bei N u ria  in



Pfarrei) 8. Otterfing. 317

U ontvroue in  Rom am 15. Februar 1852. Hauptfest am Sonntag in der 
Octav von Peter und Paul. Ohne Vermögen.

Den Meßnerdienst besorgt ein eigener Meßner. Den Cantordienst der 
Lehrer von Otterfing. —  Vermögen der Kirche: a) ren t,: 20668 47., k )  nicht- 
rent.: 6479 47.

iV. Pfarrverhältnih'e: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 2567 47. 65 ^., 
Lasten: 1362 47.85 ^ . ,  Reinertrag: 1204 47.80 ^>. Widdum: 20 Im 44 a 36 gm

60 Tagw. Eggarten, 6 Im 81 a 45 gm —  20 Tagw. Streuwiesen, 5 Im 
79 a 24 gm —  17 Tagw. Waldung. Durchschnittsbonität: 9. Pfarrhaus, 
1775 umgebaut, geräumig, etwas feucht. Oekonomiegebäude geräumig. B au 
pflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Hilfspriester: statusmäßig 1 Covperator, 
fü r welchen Wohnung im  P fa rrho f; die Stelle z. Z . unbesetzt. D ie  M atrike l
bücher beginnen 1694.

V. Schiilverhültnrsse: 1 Schule in  O tterfing m it 1 Lehrer, 90 Werktags- und 
35 Feiertagsschülern. D ie  Kinder von Erlach, Steingau, Jasberg und T ha l
ham besuchen die Schule in  Baierra in.

Mission wurde gehalten 1851 und 1858 durch UU. Redemptoristen.

Kleine Notizen. O tterfing, O to lv inga/'y  taucht in  Tegernsec's Urkunden zu Anfang 
des X I .  Jahrhunderts auf. E in  G ra f Dietrich erhält von dem Abte Verenger 
(1 0 0 8 — 1017) tauschweise das Jagdrecht in  dem Walde, der nächst dem Dorfe 
O to lv inZa gelegen ist. (N on. Ilom. V I. 10.) D as genannte Kloster hatte 
bereits um diese Zeit bedeutenden Grundbesitz in  Ottersiug; seine Eigenleute 
hierorts und in  der Umgegend (Otollmg'es eum «um vio in is) mußten sechs 
Tage im M a i und drei Tage im Herbste zu Tegernsee arbeiten. (Freyberg, 
ä lt. Gesch. v. Tegernsee S . 244.) Um das I .  1120 t r i t t  ein Edler des Ortes, 
D ie llm ri cln OtoIünAnu m it andern Dienstmannen deö S tifteö Tegernsee alö 
Zeuge auf. (N on. Iloi«. V I. 66.) A ls  P farrei begegnet uns O tterfing im 
X I I I .  Ja h rh ., nämlich im herzoglichen Urbar a. 1280, woselbst es unter 
O toIvinAön heißt, daß in der ganzen P farre i zwei Theile des Zehents dem 
Amte Wolfratshausen einzudienen seien (Ib iclnm  per totrm i parroebian, <Um 
partes deeim arnw  preter liu u w .) (N on. Loio. X X X V I.  205.)

Am 18. December 1419 erließ der Generalvicar von Freising, 1)r. J o 
hannes Grünwalder, an den nicht genannten P farrer von O tterfing den Auftrag, 
er müsse von nun an, da die B ina tion  von Bischof Hermann gänzlich unter 
sagt sei, fü r die gottesdienstlichen Verrichtungen sich einen Hilföpriester bestellen 
und ihm den Unterhalt reichen (orclinaiuns, cieolarainns ot clvliuimus, (pwd 
plebanns cliotao Xeelesiae . . . seouw soeiuw ssu Oonpeiatornm in  cli- 
v in is  Iiabers äöbsat at eiclom niensam clare.I Zugleich wurde bestimmt, 
wie viel die einzelnen Kirchen der P farre i diesem HisispnejUr sxj„e-r 
Sustentation zu gewähren hätten. (Abschr. im erzb. Ord.-Arch.) Von letzterem 
ist 1524 bemerkt: H ab ita t in  xxranario ju x ta  doteni.

I m  I .  1475 w ird ausdrücklich ein P farrer genannt: Illricm s plvbanns 
in O r tllin A  welcher als Abgeordneter deö damaligen Decanates „Newnkirichn" 
an der von Bischof S ix tus  von Freising abgehaltenen Synode theilnahm. 
(Ntziabelbnvlc, b ist. V ris inK  I I .  2. X . 354.)

I n  Folge der Schwierigkeit, zur Ze it des 30jährigen Krieges einen H ilfs 
priester zu bekommen, und bei der herrschenden Theuerung ihn zu verköstigen, 
gerieth der P farrherr Balthasar Schapperer zu O tterfing m it seinen Parochianen

*) Wahrscheinlich) die Nachkommen des Orlolf. Försteinann I. 07s.
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in ernstlichen Zwiespalt, der jedoch durch einen gütlichen Vergleich am 14. D e
cember 1649 gehoben wurde. (Acten des erzb. O rd .)

Eine Widdumsbeschreibung, um das I .  1700 verfaßt, bemerkt u. a.: 
„D e r P fa rr - widumb ist in  der gemain Rechnung zwar ain hoff, jedoch schlecht, 
weilen allda khein w inthertraidt n it gebaut w irb t, vnd auch die äckher gar weit 
entlegen seiudt, so (daß), waß bey solchem widumb erbaut würdet, durch die Ehe- 
halten, taglöhner, roß vnd Vieh schier alles widerumb aufgehet."

D ie  P farre i O tterfing unterstand noch im  I .  1575 der freien Collatiou; 
im  I .  1740 w ird sie eine Monatspfarrei genannt.

V g l. über O tterfing: Deutingcr's ält. M a tr .  U .  352, 392, 619, 692; 
Kalender fü r kathol. Christen 1864 S . 45 ff. (m it Abb. und Beschr. des 
Pfarrdorfes und der F ilia len ); Lion. Lo io . X IX .  658. X X . 23. 41. 590. 
X X I .  295; Apian's Tvpogr. v. Bayern S . 72.

B e rg h a m  ist uns um das I .  1145 m it O io tp o lt lls  Uoioüaim  be
urkundet, der zu Tegernsee Zeugenschaft leistet. (L ion. Ilo io. V I. 84.)

D as spätgothische Gotteshaus enthält Kirchenstühle m it altdeutschem Schnitz
werk. Auch befindet sich im Chorfenster ein Glasgemälde, den hl. Valentin 
Bischof als Patron der Fallsüchtigen darstellend; es zeigt die In sch r ift: I le r  
Hanns Lauer k la r ie r . Derselbe wirkte zur Zeit der Sunderndorffer'schen 
Matrikelabfassung um das I .  1524. V g l. S igha rt, Kunst der Erzd. M . F. 
197. 234. Unter der Emporkirche ein B ild  der hl. Kümmerniß (8. LV ilZe lo rlis).

J a s b e rg  kommt um das I .  1100 in  der Form Uanbospercch) und 
chunbespsro vor; ein Kleriker Chuonrad, der sich von diesem O rte schreibt, 
B ruder des Grafen Perchtold von Andechs des ältern, schenkt zum K l. Tegernsee 
ein G ut daselbst m it Hörigen, eine Urne Honig und einen Becher. (N on. 
Lo io . V I. 58.)

D as Kirchlein besitzt einen altgoth. Flügelaltar m it Sculpturen und 
Gemälden, die jedoch nicht alle m it Glück restaurirt erscheinen, und einen a lt
deutschen Kelch von zierlichster Form.

S te in g a n ,  L te in A o i^ )  t r i t t  im  I .  816 als nähere Bestimmung fü r 
L lltüe iin , Altenham d. P f. Endelhausen auf: bei Steingau oder im  Steingau. 
V g l. Roth, Oertlichkeiten des B is th . Freising I I .  127. Unter Bischof Erchan- 
bert im I .  843 gab ein Priester Ilroc lpe rü t sein Eigenthum zu LtoinAauuo, 
wo er offenbar selbst wohnte, zum Dome in  Freising unter der Bedingung, 
daß er dasselbe zu Lehen erhielte. (Lloiolrolbook, b ist. kris inA ' I .  2. X . 628.)

Auch in  der Vorhalle der hiesigen Kirche befindet sich ein Kümmernißbild, 
allem Anscheine nach eine Copie des B ildes in  Bergham.

W e tt lk a m , L V e te ls n o ü o iw ,^ )  findet sich m it seinem ersten bekannten 
Besitzer Heim-ions um das I .  1145 in Tegernsee's Urkunden erwähnt. (Lion. 
Lo io . V I.  78.)

I n  diesem Gotteshause erhielt sich noch ein goth. Flügelaltärchen m it der 
Jahrzahl 1546, der Münchener Schule angehörig und ein Silberkreuz m it 
einer Kreuzesreliquie von reicher altdeutscher Arbeit, die indeß schon ein wenig 
vom Renaissancegeschmacke beeinflußt ist. D as Kreuz stammt aus dem I .  1525. 
V g l. S ighart, Kunst der Erzd. M .  F. S .  166 und 206.

*) Berg des Job? Dieser Personenname findet sich bei Mcichelbeck vom V II I .  Jahrh, an mehrfach. 
**) Mcichelbeck schreibt nnrichtig: attlieinmtoineoi, mährend es heißen mich: Xitboim 8tcn>m'oi. 

***) Heimat des Vat.ili oder LVaelila. Förstemann I. 1225.
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Als Pfarrer wirkte hier lange Jahre bis zu seinem Tode 11. October '1810 Jo j. Jgn. 
Adlgoß ans Freising. Derselbe schrieb: Kurze Morgen- und Abendandacht fü r kath. Christen (in  
Versen). München, 1793.

Ans Ottcrfing stammte der Augustiner ? , Corbiuinn M anrcr, geb. 1678, gest. zu München 
am 23. October 1727. Cr veröffentlichte eine Beschreibung der von ihm eonstrnirten Sonnenuhr 
„b io v n in  Iio ro lo A n iiu  nnivcrsnio." und lieferte Beiträge zum ?:rr»n8su8 doicns.

9. Reichersbeuern.
Pfarre i m it 722 Seelen in  136 Häusern.

Reichersbeuern, D . m.
P f.-S . Schule f l  .

Aigen, E ......................
Attenloh, E. . . .

Schloß, Pf.-K.,
. 913S .88 .H . — K il. 
. 4 „ 1 j, 3 „
- 12 „ 1 „ 3 „

Bahnhof, W. . . 
Chart am Reut, E. 

G re il in g , D ., Flk. . 
Rechertsrent, E. .

. . 10 S . 4 H . I  K il. 
- - 3 „ 1 ,, 3 „
. . 176 „ 40 „ 1 „

4 „ 1 „ 1

A n m e rk u n g e n : 1) Die Einöde Rechertsrent findet sich bei Dentinger nicht.
2) Umfang der P farre i circa 8 Kilometer.
3) Wege gut.
1) Die Ortschaften der P farrei gehören in das Bezirksamt Tölz und in die politischen Ge

meinden Reichersbeuern und G reiling, 
ö) Reichersbeuern gehörte bis 1828 zur P farre i Oberwarngan.

1. P fa rr fitz : R e iche rsbeue rn , an der Distriktsstraße von Tölz nach Miesbach, 
tief gelegen. Bahnstation Reichersbeuern, 1 Kilometer entfernt, woher auch 
täglich der Postbote kommt.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1880. Nenaissancestyl, 
Fenster spätgothisch. Geräumigkeit zureichend/'') Baupflicht die Kirchenstiftung. 
Kuppelthurm (Helm form ) m it 4 Glocken, 1877 gegossen von Erasmus Kenner
knecht in  Weilheim. 6on8. ckub. Patron der hl. Korbinian; Patrocininm am 
20. November. 3 u lt. port. 88. L . 6m . bei der Kirche m it O-Muur. Orgel 
m it 8 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Festtagen, ausgenommen 
Sonntag vor dem Feste der unbefleckten Empfängniß M ariä . Concurs am 
Patrocininm. Ewige Anbetung am 11. November. Sept.-Ablässe ain Fast
nachtssonntag, Dreifaltigkeitssonntag und am Patrocinium. Aushilfe ist zu leisten 
in Waakirchen am letzten Sonntag im  August. Außerordentliche Andachten: 
im Advent fast täglich Rorate, nach Angabe; an 5 Sonntagen in der Fastenzeit 
Oelbergandacht m it Predigt, gestiftet; am Charfreitag Abends Kreuzweg frei
w illig ; in  der Sebastiani- und Allerseelenoctavc täglich Rosenkranz, nach Angabe 
der Gemeinde; in  der Frohnleichnamsoctav täglich Abends Vesper; seit 1880 
im  M a i wöchentlich drei M a l Maiandacht, fre iw illig . B ittgang am 3. M a i 
nach G re iling , m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem, 16 Jahrtage ohne V ig il, 23 Jahrmessen, 4 Quatemper- 
messen, 104 Wochenmessen; fü r 13 ältere Jahrtagsstifter ist gemäß oberhirt- 
licher Entschließung vom 20. October 1845 jährlich ein hl. Seelenamt m it 
Libera abzuhalten. —  Den Meßnerdienst versieht ein G ütler des O rtes, den 
Cantordienst der Lehrer. E in  eigenes Meßnerhaus besteht nicht. —  Vermögen 
der Kirche: u) rent.: 23452 717. 61 /H ., l>) nichtrent.: 11475 717. 86 />s>. 
Vermögen des Kultuszehentbaufonds: 314 M

* )  I n  der Kirche die Grabsteine der Pfarrvicare: S im on Nagt ans Lenggries, f l  13. Jn n i 
1730; Christoph Schögger, f l 4, A p ril 1747; Johann B . Reiter aus Reichersbeuern, 
f l 4. November 1778. Auch mehrere Gutsvcrwalter der Grafen von Prepsing sind hier 
begraben.
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I I .  N e lw iik irch t: S ch lo ß ca p e lle  in  Reichersbeuern. Erbauungsjahr unbekannt. 
Rondell unter eigener Dachung im  Schloßhofe. Baupflicht die Capellenstiftung. 
6on8. club. 2 kleine Glocken am Schloßbau. Patron der hl. M artinus.
I a lt. kix. —  S t i f tu n g e n :  2 Jahrtage ohne V ig i l,  11 Monatmessen. —  
Meßner ein G ütler von Reichersbeuern, Cantor der Lehrer. —  Vermögen der 
Capelle: a) ren t.: 1278 II/., t>) nichtrent.: 296 4 /  13 /H.

I I I .  F ilia lk irch e : G r e i l in g ,  an der Distriktsstraße von Reichersbeuern nach Tölz 
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Kuppelthurm m it 3 Glocken. Oons. (lu ll. 
Patron der hl. Nikolaus. Patrocinium am Sonntag vor dem Feste der un
befleckten Empfängniß M a riä . 1 a lt. tix . Orgel m it 4 Reg. G o tte s d ie n s t 
am Patrocinium ; am Weihnachtsfeste Früham t; außerdem monatlich zwei M a l 
hl. Messe. —  Meßner ein G ütler von G re iling , Cantor der Lehrer von 
Reichersbeuern. —  Vermögen der Kirche: a) reut.: 6420 4 /  45 ^ . ,  l>) nicht
rent.: 2626 4 /  29 /A. Vermögen des KultuSzehentbaufonds: 785 4 /.

An der Straße von Reichersbeuern nach G reiling liegt die B achcape lle , 
im  Achteck erbaut zu Ehren der 14 Nothhelfer. Baupflicht die Capellenstiftung. 
1 a lt. port. Am 2. J u l i  hl. A m t; außerdem eine gestiftete hl. Messe. —  
Meßner ein G ütler von G re ilm g, Cantor der Lehrer von Reichersbeuern. —  
Vermögen der Capelle: a) rent.: 3989 4 /. 58 /H., 6) nichtrent.: 606 4 /  48 /H.

IV . Pfarrverhällmsse: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 2432 4 /  90 ^ . ,  
Lasten: 166 4 /. 80 ^ . ,  Reinertrag: 2266 4 /. 10 W iddum: 22 lm  44 a 
36 qm ---- 60 Tagw. Aecker, 25 lm, 91 a 92 qm ----- 76 Tagw. 7 Dezim. 
Wiesen und Streuplätze, 42 Im 40 a 1 qm —  124 Tagw. 44 Dezim. Holz
gründe. Durchschnittsbvnität: 5 — 6. P farrhaus, 1842 erbaut, geräumig, 
passend, trocken; Oekonomiegebäude, 1843 erbaut, geräumig und passend; S ta l
lung nicht gewölbt. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Beginn der 
Matrikelbücher: Taufmatrikel 1627, Sterbe- und Trauungsmatrikel 1675. —  
I n  der P farrei besteht das Pienzenauer'sche Beneficium, g e s tifte t 1388 von 
O tto  dem Pienzenauer; jetzt m it der P farrei unirt.

V. S chu Ive rlM tilihe : Schule in  Reichersbeuern m it 1 Lehrer, 96 Werktags- und 
42 Feiertagsschülern.

K leine Notizen. R e iche rsbeuern , U ik lm risp u iia /H  gehörte wohl zu den D otations
gütern des Klosters Tegernsee, da es um das I .  915 unter den ihm ab
genommenen Besitzungen erscheint. (Freyberg, Gesch. von Tegernsee S . 25.) 
Uebrigens muß der O r t  bei Wiederherstellung des S tiftes  979 wieder an 
dasselbe zurückgefallen sein; denn die R itte r von Reichersbeuern, die gleich an
fangs dem Geschlechte der Anvechser angehörig und m it der Grafenwürde 
ausgezeichnet erscheinen (oonm8 UeK'mlmrck cko Uilmimpnrcm o. 1045), waren 
in  der Folge Ministerialen des Klosters Tegernsee und wurden unter die E rb
beamten des Abtes als Truchseßen aufgenommen. (lUou. ko iv. V I. 27. 345.) 
Ih re  B u rg  war tegernseeisches Lehen.

D as Eigenthumsrecht an der Kirche zu Reichersbeuern wurde dem Kloster 
Tegernsee 1163 von Kaiser Friedrich I .  und 1186 von Papst Urban I I I .  
bestätigt. (N s trop . Ka lis li. I I I .  279. 2 8 2 . ) ^ )  Uebrigens stand daö hiesige 
Gotteshaus damals und bis aus unser Jahrhundert herab im Filialverhältnisse 
zur Pfarrkirche Oberwarngau.

*) Gebäude des Uililiori. Försiemanu I. 10 i6.
In  diese Zeit (circa liliO ) M i  auch das Greignist, das; ein Manu aus Reichersbeuern 
(Hillliesbui-ri») iu der ueueuideckieu Quelle zu Heibruun bei Tölz als der erste Genesung 
von seinem Siechlhmn fand, ko/., uuoeclot. U l. 654.



Pfarre i: 9. Reichersbeuern. 321

I m  I .  1358 hatte Albanus IV ., der letzte der Edlen von Reichersbeuern, 
seine B urg  m it allem Besitze an die Herren von Pienzenau verkauft; am S t.  
Geörgentag 1888 stiftete O t t  der Pienzeuauer, Vicedom zu Oberbayern, eine 
ewige Messe „ in  das w irdig Gotzhaus des lieben Herrn fand Corbinians zu 
Reicherspeyrn auf den A lta r der lieben vnser Frawen in derselben kirchen . . . "  
A ls  Fundation wies er an den ganzen Zehent zu Reichersbeuern und das 
D rit th e il desselben zu G reiling, das D rit th e il des Zehents bei der Is a r  „von 
dem obristen Haus bis an den Stainpach", 6 Tagw. Wiesmad vor dem 
Gretzach und zwei Lehen zu Reichersbeuern in dem D o r f,  „die der Caplan 
inhat vnd wesenlich darauf sitzen sol". (D as O rig , im  Pfarrarchiv.) Das Ver
leihungsrecht war dem Abte von Tegernsee vorbehalten. D ie  erste bekannte 
Verleihung w ird gemeldet aus dem I .  1473: 6onrucIu8 ^b lia s  TeZörimLönm« 
in s t itu it  Ä w im e lo in  Ldertxlrumsör ? r68b^te ruw . (Acten des erzb. O rd .)

Doch schon am 24. A p ril 1394 vertauschte O t t  von Pienzenau Schloß 
und Hofmark Reichersbeuern als ein Tegernsee'r Lehen gegen die B u rg  Had- 
maröberg an Herzog Stephan den Jüngern von Bayern. (N on. Low . I I .  410.) 
Von nun an wechselten die Besitzer dieser Hofmark häufig; um 1430 hatte sie 
Peter der Michelspeck, 1485 Anton von Roß, 1514 Jakob Tänzel von Tratz- 
berg, 1519 Georg Rudolf und in  der Folge noch mehrere andere Gutsherrn inne.

I m  I .  1627 erkaufte der hochverdiente Freiherr Johann Christoph von 
Preysing Reichersbeuern und Sachsenkam von einem Baron von Guidoboni. 
Reichersbeuern verdankte diesem neuen Besitzer und seinen Nachfolgern sehr 
Vieles. D ie  nachmaligen Grasen von Preysing erbauten im X V I I I .  Jahrh , 
die Kirche daselbst wenigstens theilweise von Neuem, wie ih r Wappen am Ge
wölbe und an den Chorstühlen ausweist; M ax Emmanuel, G ra f von Preysing, 
errichtete 1749 dahier ein Waisenhaus und stiftete einen Schul- und Armensond.

I n  der Schmid'schen M atrike l vom I .  1740 erscheint Reichersbeuern als 
ein P farrv icaria t; der V icar, Christoph Schögger, war zugleich Pienzenauer'scher 
Beneficiat.

Am 11. M ärz 1828 wurde Reichersbeuern zur selbstständigen Pfarrei 
erhoben; Benedict Paur aus Hechenberg war der erste P farrer daselbst.

Auf dem rechten Seitenaltare der Pfarrkirche befindet sich über der Predella 
unter G las eine altdeutsche Marienstatue.

E in  geschmackvoller, silberner Kreuzpartikel, auf der Rückseite m it unbekannten 
Reliquien eingelegt, aus der besten gothischen Zeit, w ird dermalen im Pfarrhofe 
aufbewahrt.

I n  der Schloßcapelle ein interessanter A lta r aus der Frührenaissance und 
eine schöne altdeutsche F igur des hl. M artinus  nebst einein noch älteren ge
schnitzten Muttergottesbilde.

Das ansehnliche Schloß ist nicht mehr bewohnt; der jetzige Besitzer des
selben baute sich in der Nähe ein eigenes Wohnhaus.

Ueber Reichersbeuern vgl. Deutiuger's alt. M a tr. W . 344. 394. 621. 
692; W ening, To frogruyü iu  L u vu ris  s 1. 262 m. Abb.; Ferchls Fußreisen 
S . 9 sf.; Tölzer Amts- und Wochenblatt 1874, N r. 15 ff.; Apians Topo
graphie 73. Freyberg, hist. Schr. u. Urk. I I I .  566.

G r e i l in g ,  L ru v v ilin K iu *) viou8, ist beurkundet um das I .  1045, zu 
welcher Zeit ein gewisser Denkilo ein dortiges G u t zum Kloster Tegernsee 
vermacht. (N on . Low . V I. 24.)

I  Wahrscheinlich vom althd. A rn o b ili,  Grübchen, dessen Vorkommen als Kosename noch das 
heutige nom. p ro p r. „G rübet" aiizndeuten scheint.

Wsstermayer: Dwccjan-Beschmbmig. NI. 21
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G reiling war früher eine eigene Hofmark und wurde im  I .  1629 von 
Churfürst M ax I .  dem Freiherrn Jo h . Christoph von Preüsing m it völliger 
Ju risd ic tion  geschenkt. (W ening, ll'opoZr. Iln v . I .  217.)

10. Sachsenkam.
Pfarre i m it 678 Seelen in  124 Häusern.

Sachscnkam, D., Pf.-K., P f . -S „  Schule, 4
379 S . 78 H . — K il.

ALrain, D . m. Nbk. . 80 „ 10 „ 1 „
A llgau, Klause . . .  —  „ 1 „ 2 „
Babenberg, E . . . . . 7 „ 1 „ 2 „

Grasberg, E ...................... 8 S .  1 H .2 K il .
Kögelsberg, E............  9 „ 1 „ 2 „

P ir f t l ik m n ,  D ,  Flk., 4  . 149 „ 30 „ 2 „
R e u tv rrg , K l. m. K., Schule 36 „ 1 „ 1 „

Stumbach, E...................10 „ 1 „ 2 „

A n m e rk u n g e n : 1) Umfang der P farre i circa 20 Kilometer.
2) Wege gut.
3) Die Ortschaften der P farre i gehören in  die Bezirksämter Miesbach und Tölz und in  die 

politischen Gemeinden Sachsenkam, Schaftlach, Hartpenning und Kirchbichl.
4) Sachsenkam, früher F ilia le  der Pfarre i Hartpenning, wurde im  Jahre 1866 von genannter 

P farre i abgetrennt und zur selbstständigen P farre i erhoben.

I .  P farrsch: Sachsenkam , an der Straße von Holzkirchen nach Tölz tiefgelegen. 
Nächste Bahnstation Schaftlach, 3 Kilometer entfernt. Post Schaftlach.

P farrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. S ty l ursprünglich gothisch, jetzt 
verzopft. Geräumigkeit kaum zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm 
m it 3 Glocken aus den I .  1775, 1778 und 1866. Oorm. club. Patrocinium 
am Feste des h l. Andreas. 3 u lt. ü x ., 1 ult. port. 8s. L . Om. bei der 
Kirche, ohne Capelle und G ru ft. Orgel m it 6 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an 
den Sonntagen abwechselnd m it Piesenkam; an den Festtagen immer in  Sachsen
kam, ausgenommen Neujahr und Fest des hl. Joseph; am Weihnachtsfeste ist 
das zweite Am t in  Piesenkam. Ewige Anbetung am 26. M ärz. Sept.-Ablässe 
am Patrocinium , Christi H im m elfahrt und M a riä  H immelfahrt. Außerordent
liche Andachten: Rorate, nach Angabe; an den Sonn- und Festtagen hl. Rosen
kranz, herkömmlich; im  M a i wöchentlich drei M a l Maiandacht, fre iw illig . B i t t 
gang, außers den kirchlichen, keiner üblich. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it 
V ig il  und Requiem, 16 Jahrtage ohne V ig il,  24 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a ft vom kostbaren B lu te , oberhirtlich errichtet 1871, aggregirt 
der Erzbruderschaft vom kostbaren B lu te  in  Rom am 20. M a i 1871, confirm irt 
am 28. J u n i 1872. Hauptfest am 1. Sonntag im  J u l i ,  m it Am t, Predigt, 
Nachmittags Vesper, Litanei und Procession; Tags darauf Jahrtag fü r die 
verstorbenen M itglieder.

Meßner ein Gütler, Cantor der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nicht vor
handen. —  Vermögen der Kirche: u) ren t.: 13500 7l/., d) nichtrent.: 11492 M .

I I .  Nelrenkirche: A b ra in .  Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Baupflicht 
die Kirche. Oons. club. Spitzthurm m it 2 Glocken. Patron der h l. Petrus. 
1 a lt. 6x. —  G e s tif te t 4 h l. Messen. —  Meßner ein Bauer. —  Vermögen 
der Kirche: 986 H/.

B e i der Allgau-Klause befindet sich eine Capelle.

I I I .  F ilia lk irch e : P iesenkam , an der Straße von Sachsenkam nach Schaftlach 
und Holzkirchen gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1875. S ty l 
gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Satte lthurm  m it 
3 Glocken aus den I .  1590, 1777 und 1825. Oous. club. Patron der 
h l. Jakobus. 3 u lt. üx. 8«. Om. O rgel m it 6 Reg. G o t te sd ie n s t  an
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Sonntagen im  Wechsel m it der Pfarrkirche, außerdem noch am Neujahrsfeste 
und am Feste des hl. Joseph; am Neujahrsfeste auch Sept.-Ablaß. —  S t i f 
tu n g e n : 4 Jahrtage ohne V ig il,  7 Jahrmessen. —  Meßner ein Bauer, 
Cantor der Lehrer von Sachsenkam. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 5228 4L  
73 ^>., k>) nichtrent.: 5958 4 L  69 ^>.

IV . P farrverhä ltu isse: I4 b . 6oI1at. Fassion: Einnahmen: 1436 4 L  2 4 /H., Lasten:
27 4 L  27 /H., Reinertrag: 1408 4 L  97 —  Onuskapital bis 1886 m it
jährlich 42 47. 85 /H. zu tilgen. W iddum: 14 du 28 a 40 gm. —  41 Tagw. 
92 Dezim. Aecker, Wiesen und Filzen, 2 du 45 a 60 gm. —  7 Tagw. 
21 Dezim. Holz. B o n itä t: 4. P farrhaus, war früher ein Wagnerhaus, be
schränkt, im Erdgeschosse feucht. Oekonomiegebäude beschränkt. Baupflicht bei 
beiden der Pfründebesitzer. D ie  Matrikelbücher beginnen m it dein I .  1809.

I n  der P farre i bestehen 2 Beneficien, die gegenwärtig beide m it der 
P farre i vereinigt sind.

1) Beneficium in  Sachsenkam, gestiftet 1526 von der Ortsgemeinde. 
Zahl der Obligatmessen wöchentlich 6, 1687 auf 3, 1814 auf 2, 1866 aus 1 
Wochenmesse reducirt.

2 ) Beneficium in  Piesenkam, gestiftet 1479 von Sigmund Rißhamer, 
P farrer in  Hartpenning. Ursprünglich 6 Obligatmessen wöchentlich; seit 1740 
auf 3, seit 1866 auf 1 Wochenmesse reducirt. Einnahmen: 750 4L

V. Schulverhältnisse: 1) Knabenschule in  Sachsenkam m it 1 Lehrer, 43 Werktags
und 13 Feiertagsschülern. 2) Mädchenschule im Kloster Reutberg m it 2 Leh
rerinnen, 45 Werktags- und 20 Feiertagsschülerinnen. Das Schullokal in  
Reutberg ist Eigenthum des Klosters. Von Abrain besuchen die Kinder die 
Schule in Ellbach.

Mster Neullierg.
I m  Pfarrbezirke Sachsenkam, 1 Kilometer vom Pfarrsitze, 4,,, Kilometer 

von der Bahnstation Schaftlach entfernt, liegt auf einem Hügel das Kloster 
Reutberg, Frauenkloster Franziskaner-Ordens der strikten Observanz m it Clausur.

Klosterkirche:*) 1606 nach dem Plane des h l. Hauses in  Loretto erbaut, 
nach einem Brande 1731 neuerdings aufgebaut 1733— 1735. Baupflicht das 
Kloster. Kuppelthurm m it 4 Glocken; eine davon trägt die In sch rift: „8 ta  
N u riu  ora pro uolüs! Kusu a L a n is u tio  K raus , L louaoü / 1 ID 0 0 L X V ."  
Oous. 16. September 1735. Patrocinium am Feste M a riä  Verkündigung. 
3 a lt. üx . ( I n  zwei Krankenzimmern des Klosters und im O ratorium  je 
1 a lt. p o rt.)  8s. G ru ft. Orgel m it 6 Reg. Ewige Anbetung monatlich 
einmal zur Nachtszeit. G o t te s d i e n s t  regelmäßig durch den Beichtvater. I n  
der Fastenzeit läßt der Convent herkömmlich 6 Oelbergandachten m it Predigt halten.

B r u d e r s c h a f t  unserer lieben Frau von Loretto, oberhirtlich errichtet 1723. 
Hauptfest: M a riä  Verkündigung; Nebenfeste: Fest der unbefleckten Empfängniß 
M a riä , Portiunkula, ferner die Feste des hl. Franziskus und der hl. M u tte r Elisabeth.

D ie  Klosterfrauen (2  Elementarlehrerinnen und 1 Arbeitslehrerin) be
sorgen die Mädchenschule.

*) Im  Planum des Chores der Grabstein des zweiten Stifters: pnnon. (in. I». OIrnistinnns 
(Io IlÄSstolclt 8. p . 6nm. ob Oovonomus in ^n M n , <pü Nie in Domino od iit 16. Polin. 
ÜIDOPXPVI. — Andere Grabsteine: „I1W Inoot . . Viotoninns Xoelon Onel. blin. 8. 
Pr. . . . Oonlossanins moninlinm in IlontdonA, inontnns 4. Xov. 1738." — „ I lio  
In o o t . . .  ^nAolus lNnnin Lnnoolio. Oncl. N in. 8. p. pn. . . pon X X I  nnnos in lio n t- 
lion^ Onpollnuus, monbuns 27. Xpnil. anno 1769."

21-
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Kleine Nöthen. Sachsenkam , Lass inüe im J) schon um das I .  915 als säculari- 
sirtes G u t des K l. Tegernsee dem Grafen Engelprecht zugetheilt (Freiberg, Gesch. 
des K l. Tegernsee S .  24 ), erscheint weiterhin m it ^ä n lp s ro  c!e üalis inoüsin!, 
der um das I .  1020 ein G u t zu Ourvenbaeli ju x ta  stnAnum IV irinse  
(Ambach) zum Kloster Tegernsee schenkt. (N on. Lo io . V I. 16.) Um das 
I .  1095 treten seine Nachkommen, wie U srndart äs Lnssiimkmiin, als Vögte 
des erwähnten S tifte s  auf. ( I- . o. 57.) D as edle Geschlecht der Sachsenkamer 
blühte bis in  das X V . J a h rh .; Johann und Georg die Sachsenkamer (1450) 
scheinen die letzten dieses Namens gewesen zu sein. Ih r e  B urg , nach Wening 
nur aus Holz, stand am Egelsee, wo es jetzt beim Burggraber heißt. Des 
hiesigen Gotteshauses geschieht Nieldung in  dem umfassenden Freiheitsbriefe, 
welchen Kaiser Friedrich I. dem K l. Tegernsee im  I .  1163 ausstellte; unter 
den diesem S tifte  gehörigen Kirchen w ird  auch Sachsenkam angeführt. (Uunci- 
Oerrokch N etrop . Ln lisk. I I I .  282.) Uebrigens scheint es, daß dazumal dem 
Bischöfe von Freising noch wesentliche Rechte über die Kirche daselbst zustanden, 
denn von Abt Heinrich I .  zu Tegernsee (1217— 42) w ird  erwähnt: eui Otto I I .  
Lpisoopus bVisinKtznsis ninno sns (juoä in  Leo lssia  8n.6Ü86nknw üadebat, 
resiAnnvit. (O etolius, re r. üoie. seript. I I .  73.) Am 28. M a i 1482 kaufte 
der Propst Nicolaus von Beyharting von dem Gotteshause des h l. Andreas zu 
Sachsenkam zwei Theile großen und kleinen Zehents auf einer Hube zu P iburg 
in  der P farrei Schönau um 28 st. rheinisch. (Deutingers Beiträge IV . 35.)

D as Benefizium zu Sachsenkam stammt aus dem Anfange des X V I .  Jahrh . 
Am Samstag vor dem Sonntage äubila tg  1526 stifteten die Vierer und D orffs - 
maister sammt den Kirchenpröpsten daselbst in  der Kirche des hl. Andreas auf 
S t.  Johannesaltar eine ewige tägliche Messe und gaben dazu ein Einkommen 
von 14 sl. rh., ferner „daß gemaurt Heusl darin jetz der Mesner sitz(t), Ite m  
mer allen Zehent, der zu der kürchen Sanndt andre gehört," dann die Wiesen 
Erstenreyt, Moßham und Pernlacha und Güter zu G re iling , Reichersbeuern 
und Fischbach. (Abschr. im  erzb. O rd. Arch.)

D ie  ersten Benefiziaten dahier nennt uns eine Urkunde, laut welcher am 
28. October 1547 Abt Augustin von Tegernsee die Präsentation auf die Früh
messe im  S t.  Andreas-Gotteshaus zu Sächsenkamb dem Priester Johannes 
Lotter ausstellt, der dadurch an die Stelle des verstorbenen Leonhard Abrecher 
tr it t .  (Pfarr-Registratur zu Reichersbeuern.)

Ursprünglich hatten das Präsentationsrecht die Hofmarksherrn von Sachsen
kam, also zuerst die edlen Winzerer, welche um das I .  1490 in  den Besitz 
dieser Herrschaft kamen, dann die Herrn von Pienzenau, Uapalnbn und Ouicko- 
boni, in  der Folge die Freiherrn beziehungsweise Grafen von Preysing.

Am 4. September 1866 wurde an Stelle des bisherigen Benefiziums eine 
P farre i Sachsenkam oberhirtlich errichtet und der damalige Benesiziumsverweser 
Michael Glockshuber zum ersten P farrer daselbst ernannt. V g l. Schematismus 
1867 S . 261.

Ueber Sachsenkam siehe Deutingers ält. M a tr. §§. 350. 11. 386. 85. 
W ening, TvpOKrapüia Lavariae  I .  263. Oberbayr. Archiv V I I .  366 ff. 
X X X V . 112— 113. Apians Topographie 73.

P iesenkam , U o n s in p u rw n **) in  Vlpacüvvö soolösin, w ird im  I .  818

0  Heim des 8alrso oder Sachsen.
Bei den Gebäuden des pnnso. Förstemann I. 277. Der Beisatz in ulpaoorvv, im Alpen
gau, jetzt Allgan, setzt unsere Deutung außer Zweifel. Der Allgau erstreckte sich vom öst
lichen Bnrgsrieden-oon Tölz bis über Piesenkam hinaus.
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von dem Archipresbyter Heripehrt und seinem Neffen S ig iha rt zum Dome in 
Freising gegeben. üleieüelbeeü, bist. D ris in ^ . I .  2. X . 352. Uebrigens 
kommt die Form Lovmnodeim schon unter Abt W illiram  von Ebersberg um 
das I .  1070 vor. Hundt, Cartular S . 46.

Am Freitag nach S t.  M ath ias, des hl. Zwölfboten 1477 und durch eine 
neue Urkunde vom Sonntag „nach des heiligen Creitztag D xu ltse ion is " 1479 
stiftet Sigmund Rißhaimer Kirchherr zu Hartpenning m it den Kirchpröpsten 
zu Piesenkam in hiesiger Kirche auf dem S t.  Leonhardsaltare eine ewige Messe. 
(Copie im erzb. O rd . Arch.)

A ls  Inhaber dieses Benefiziums ist im I .  1518 ein D. Georgius, und 
im I .  1586 ein D r. Lienhart „fruemesser zu Pießenkham" genannt, welch 
letzterer am 25. October des erwähnten Jahres starb.

D as Kirchlein der A llg a u k la u s e  dürfte identisch sein m it jener oeolsmu 
ad Lü iun tilapu i'on ,*) welche gleichzeitig m it Dnumnpurron 818 vorkommt. 
(iUeieliölb. b ist. D risi'n^. I .  2. X . 352.)

A b ra in  findet sich um das I .  1045 documentirt, zu welcher Ze it D isalu 
äs X ud e ra in ** ***))  zinspflichtig zum K l. Tegernsee erscheint. (N on. Ilo ie. V I. 9 l . )

R eu tb e rg  ist ein Ortsname neueren Ursprungs. I m  I .  1606 erbaute 
G ra f Johann Jakob Papafaba, Herr von Carara und Aquilara, Hofmarksherr 
von Sachsenkam und Reichersbeuern m it seiner Gemahlin Anna, geb. Freiin 
von Pienzenau auf dem Waldberge westlich von Sachsenkam eine Capelle nach 
dem Muster des hl. Hauses zu L o re t to .^ )  Bischof Ernst von Freising cvn- 
secrirte dieses Kirchlein am 26. November desselben Jahres. Späterhin nachdem 
der G raf seine Gemahlin böslich verlassen hatte, errichtete diese im  1 . 1615 in 
Folge eines Gelübdes nächst der lauretanischen Capelle auf dem jetzt so genannten 
Reutberg auch ein Kloster und besetzte dasselbe m it Nonnen aus dem Orden 
des hl. Franziskus; die ersten hier einziehenden Klosterfrauen waren Franziska 
Möckin und Theresia Schmid aus Pfaneregg bei Toggenburg im Gebiete von 
S t. Gallen. Am l6 . und 17. December 1619 weihte der Susiraganbischof 
Bartholomäus Scholl von Freising das Klösterlein und die neuerbauten Seiten
capellen 8 t. Oruois und 8 t. Xnnae feierlich e in .-ft) (Handschr. Klosterchronik.) 
A ls  erster bekannter Caplan auf dem Reutberg ist auf einer alten Inschrift 
unter dem 17. December 1617 verzeichnet: „her christoff amerhoffer, friemeser 
zu Sachsenkam vnd caplan zu vnser lieben frauen loretto." Schon im  1 . 1629 
wurden von hier aus Nonnen nach Landshut und Salzburg gesendet, um dort 
Klöster zu gründen.

Während anfangs das K l. Reutberg dem Abte von Tegernsee unterstellt 
war, wurde es im  I .  1651 der Leitung der ? ? . Franziskaner übergeben. Zu 
Anfang des X V I I I .  Jahrh , befand sich hier ein Beichtvater, ein Prediger, ein 
Caplan und ein Laienbruder aus dem besagten Orden. (Deutinger, alt. M a tr. 
8- 85.)

Wiederholt fanden Neubauten des Klosters statt; am 26. J u l i  1729 wurde 
abermals der Grundstein zu einem neuen Klostergebäude gelegt. Trotz eines

D Eine nunmehr abgegangene Ortschaft. Bei den Gebäuden des Gnndcloh? F. 1. 567.
**) Vielleicht R ain der Nabe, welcher Name auf ein jetzt versiegtes Flüßchen keltischen Stammes 

deuten würde.
***) I n  der Wand der Klosterkirche rechts ist eine kleine rothe Marmorplatte m it einem 

auffallenden Wappen und der Jahreszahl 1606. Auf beiden Seiten die Buchstaben: 
V O O  0  ^  V V O .  — ^  6  V  V  t l  6- V IN

-j-) W ir  folgen hier einer Darstellung, welche die von Meichelbeck in  seiner trist. VrisiuA. I I .  1. 
p. 367 n. 361 gegebene in mehreren Punkten berichtigt.
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furchtbaren B randes der am 28. J a n u a r  1731 den ganzen B a u  in Asche legte, 
konnte doch im Herbste dieses J a h re s  das Kloster bezogen werden. E in  Gemälde 
beim Eingänge der Kirche stellt die erwähnte Feuersbrunst dar. Auch die Kirche 
wurde in  den nächstfolgenden Ja h re n  173 3 — 35 neu hergestellt. H auptw ohl
thäter des Klosters w ar bei diesen Anlässen Christian von Raßfeldt, churfürst
licher Hofkammerrath, der im  P resbyterium  des hiesigen Gotteshauses be
graben liegt.

B e i der Säcu larisation  der Klöster im 1 . 1802  hatte Reutberg das Glück 
zu einem Centralkloster ausersehen zu werden und blieb dadurch seiner Bestim
mung erhalten; die Nonnen des B ittrichs- und Riedlerstiftes zu München zogen 
sich hieher zurück. D a s  konnte aber nicht hindern, daß von Regierungskom
missären das Kostbarste aus Sacristei und Bibliothek beschlagnahmt wurde; 
insbesondere die erste Ausgabe der U6Z-68 INmssoburckornw, INuImm 1512 
wanderte dam als von hier nach München. (A retin , B eitr. zur Gesch. und 
L iteratur 1803 . I. 102 .)

I m  I .  1835  wurde das schon zum vierten M ale zum Verkaufe aus- 
geboteue Kloster von den Nonnen selbst der k. Negierung um den P re is  von 
3 0 ,0 00  fl. abgekauft. I m  selben J a h re  erfolgte die B ew illigung, daß das 
Kloster wieder Novizinen aufnehmen dürfe. I m  I .  1837  wurde den O rd ens
schwestern die Mädchenschule für Sachsenkam und Piesenkam übergeben.

D ie  O rdensregel ist die der T ertiären des hl. F ranziskus, der Büssenden 
genannt, die von Papst Leo X . bestätigt ist. A ls Chorgebet dient das lateinische 
B revier des Franziskanerordens.

In n e rh a lb  der Klausur befindet sich eine sogenannte hl. S tiege vom 1 . 1651 
m it den Ablässen der sc a la  su n tu  in  Rom.

D ie  Kirche besitzt die hl. Leiber 8 . V io toriui, 8 . I l^ ao in tlii e t  8 . O oro- 
1IwÄ6 LI. D ie  beiden letzteren kamen aus dem Bittrichkloster in M ünchen hieher.

D ie  Bildnisse der S tif te r in  G räfin  A nna von Papafava und des I I . S tif te rs  
Christian von Raßfeldt sind im Kloster noch vorhanden.

Ueber Kloster Reutberg vgl. D eutingers ält. M a tr . § . 85. Zimmermannö 
churb. Kalender 1754  S .  166 ff. Schem atism us 1836 S .  128. Obernbergs 
Reisen I. 1 18 — 120. W enning, T opogrupüirr Uavru iao I. 261 m. Abb. 
D es  Verfassers Chronik der B u rg  und des M arktes Tölz 1871 S .  137 u. 138. 
d is i l lo ro r , I lv rw u n ia  INunowerms, I I . 3 5 5 — 358. S tum p f, B ayern  S .  186.
Einer der ersten Beichtvater des Klosters Reutberg, Jo h a n n  B artho lom äus Schreckenluchs zn 

Anfang des X V II. Jah rh ., that sich auch a ls  Schriftsteller hervor. E r schrieb Büchlein über die 
Hirten zn Bethlehem, über die hl Schutzengel und über die Licbfrancngrnft zu M ünchen, welche 
in de» I .  1617 — 1625 erschiene». Kobolts Gelehrtenlexicon.

11. Tegernsee.
O rganisirte P fa rre i m it' 1402 Seelen  in 225  Häusern.

T e g e r n s e e ,  D , Pf.-K ., P f .-S ., Schule, 4 Heherlehen, W . . . . 11 S . 2 H . 2„K il.
056 S .  131 H. —  Kil. Lehberg, D .................. 39 „ 16 „ 1,« „

Abwinkel, D . . . - 82 „ 10 „ 1 „  „ S t  Q u i r i n ,  D . m. K. 55 „ 10 „ 2 „  „
B auer in der An, E . . ! I  „ 1 „ „ Teqcrnseerberq, z. H. . 109 „ 29 „ 1„ „
Buch, W ................. . 13 „ 2 „ 2 „  „ Wiessec, D Q ) . . . 115 „ 20 „ 2,7 „
G raben, W . . . . . 11 „ 2 „ 1,z ,

H I m  Pfarrbezirke liegen die folgenden während des Som m ers bewohnten und event, zu 
pnflorirenden Almen: WechselmooS, 7,, Kilometer, Nenhütten, 11„ K il., Baueralm , > l„  Kil.,
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A n m e rk u n g e n : 1) Die Ortschaften bei Dentinger: Albach, Bühel, Grimm, in  der Gschwendt, 
Hompoß, Hoy, Krinnershof, Leithen, Lieberhof, am MooS, Pflüge! und am Thor sind jetzt 
meist Tegernsee und Tegernscerbcrg zugerechnet.

2) Die im Pfarrbezirke befindlichen Protestanten sind dem Vicariate Rosenhcim zugetheilt.
3) Umfang der P farre i o. 10 Kilometer
1) Wege gut.
5) Die Ortschaften der P farrei gehören in  das Bezirksamt Miesbach, welches in  Tegernsee 

einen ständigen Assessor hat, und in die politischen Gemeinden Tegernsee und Wiessee.

I .  p fa r r j ltz : Tegernsee am Tegernsee und an der Staatsstraße nach T y ro l schön 
gelegen. Nächste Eisenbahnstation Schaftlach, 13 Kilometer entfernt. Post 
am Orte.

W nrkikche (die ehemalige Klosterkirche), erbaut 1471 durch Abt Konrad V . 
S ty l ursprünglich gothisch, jetzt Renaissance. Sehr geräumig?) Baupflicht 
das Staatsärar. Spitzthurm m it 5 Glocken; davon 1 von Ernst in  München, 
gegossen 1650, 2 von Oberascher in  Neichcnhall, 1864; 2 ohne Jahrzahl und 
Gießer. Erste Consecration 746. Patron der hl. Q u ir in u s ; Patrocinium am 
16. J u n i. 5 u lt. tix . 8s. 11. 6m . von der Kirche entfernt gelegen, m it Leichen
haus. B e i der Kirche eine G ru ft. O rgel m it 20 Reg. Pfarrgottesdieust an 
allen S onn - und Festtagen. Concurs am Feste des hl. Sebastian und beim 
40stündigen Gebete in  den Fastnachtstagen. Ewige Anbetung am 13. September. 
Sept.-Ablässe am Dreifaltigkeitssonntag, Patrocinium (treumlut. st. l^ u in u i)  
und Allerheiligen. Aushilfe ist zu leisten am Scapulierfeste im Gmund. Außer
ordentliche Aydachten: im  Advent fast täglich Rorate, nach Angabe; in  der 
Fastenzeit Oelberg- und Kreuzwegandachten, fre iw illig ; an Sonntagen Nach
mittags Rosenkranz, herkömmlich; im  M a i lOm al Maiandacht. B ittgang am 
Feste der hl. Magdalena nach Birkenstein, am Feste des h l. Xistus nach 
Schliersee, beide m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  16 Jäh rt, ohne 
V ig il,  24 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a f te n :^ )  1) Sebastiani-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet in 
der ehemaligen jetzt demvlirten Pfarrkirche S t .  Johann am 4. November 1644. 
Hauptfest am Feste des hl. Sebastian. 2) Herz-Mariä-Bruderschaft, oberhirtlich 
errichtet am 8. A p ril 1844, aggregirt am 8. M a i desselben Jahres.

Den Meßnerdienst versieht ein Krämer, den Cantordienst der Lehrer des 
Ortes. E in  eigenes MeßnerhauS besteht nicht. Vermögen der Kirche: rr) reut. 
19966 47. 21 /A., b ) nichtrent. 6406 4 /. 19

I I .  Nebciikirchen: 1) S t .  Q u i r i n ,  an der Straße von Tegernsee nach Gmund 
gelegen. Erbaut von Abt Kaspar Nindorfer (1426— 1461). D ie  Kirche wird 
aus dem Ertrag des Q u irinö les unterhalten. Kuppelthurm m it 2 Glocken.

Bucheralm 11,, K il., Schwarzentenne 13,., K il . ,  Huderalm 13,,, K il., Hunstall 13,, K il., 
Jägeralm, 12 K il., Banmgarten 8 K il. entfernt.

*) I n  der Kirche befinden sich zwei alte Grabsteine, der eine des Abtes Udalschalk, P 1102, 
der andere des berühmten Hanns Reifenstnl. Letzterer trägt die Inschrift: Anno Dom ini 
1620 den 29. J u n i an S a n i Petri und P a n li Tag starb der ernvest und wollfirnem Hanns 
Reifsenstuel Frstl. D r l. Herzog M ax im ilian  in  Baiern gewetzter Paumeister in  die . . . 
ja r . . . seines alters alhie begraben, dem Gott gnädig sein woll. Amen. (Wappen 
m it einem Löwen.) I n  der G ru ft unter dem Presbyterium, wohin jetzt der Eingang aus 
dem Schlosse führt, find in  kleinen Mauerössnungen 84 Grabsteine m it sehr einfachen Jn - 
scriptionen angebracht.

**) I n  dieser Kirche bestanden früher auch die folgenden Bruderschaften: 1) Nosenkranzbrudcr- 
schaft, 1635 eingeführt; 2) Bruderschaft vom HI. Q u irinu s , errichtet 1732; 3) Bruderschaft 
vom hl. Benediktus (Bruderschaft vom guten Tod), errichtet 1735; 1) Schutzengelbündnitz, 
m it sehr vielen Mitgliedern, eingeführt 1697,
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0oll8 . cknll. Patron der hl. Q u irinus . 1 a lt. t ix ., 2 a lt. ,,<n-t. Gottes
dienst am Markustage. Meßner ein Bäcker. Kirche ohne Vermögen. I n  
der Kirche eine Quelle, welche unter den Reliquien des Heiligen entsprungen 
sein soll.

2) M a r ia -S c h n e e -C a p e lle , zum Bernlochner'schen Anwesen gehörig. 
Baupflicht der Besitzer. Spitzthürmcheu m it 2 Glocken. Ueber Benediction 
nichts bekannt; zu Klosterszeiten wurde hier oft celebrirt.

3 ) C a p e lle  im  Krankenhaus, deren Erhaltung dem Krankenhause obliegt, 
benedicirt am 15. Februar 1855 von P farrer Ziegler. 88. ist eingesetzt. 
Monatlich hl. Messe.

C a p e lle  am Riedererstein, von Privaten hoch auf einer Felsenspitze erbaut, 
in it Spitzthürmchen.

I I I .  PfarrverlMtnifse: Präs. S . M .  der König. Fassion: Einnahmen 2382 47. 
83 /A. Lasten 1066 47. 80 ^ . ,  Reinertrag 1316 47. 3 /H. —  W iddum: 
68 u 15 qm —  2 Tagw. Wiesen. B on itä t 10. —  Pfarrhaus 1826 erbaut, 
sehr geräumig und passend. Hilfspriester 1 Coadjutor. D ie  Matrikelbücher 
beginnen 1636.

IV . Schulverhöltnist'e: 1) Schule in  Tegernsee m it 1 Lehrer, 1 Lehrerin, e. 120 
Werktags- und 50 Feiertagsschülern. Außerdem Musikschule, Zeichnungsschule 
m it eigenem Lehrer, Arbeitsschule m it eigener Lehrerin. 2 ) Schule in  Wiessee, 
1880 neu errichtet, m it 1 Lehrer, 40 Werktags- und 20 Feiertagöschülern. 
Aus der P farre i Gmund kommen Kinder in  die Schule in  Tegernsee und in 
Wiessee; in  letztere auch Kinder aus der P farre i Egern.

V . Klösterliches In s t itu t:  D ie  Krankenpflege im  Krankenhaus üben 5 Nieder- 
bronner-Schwestern. S ie  haben im Krankenhaus eine Capelle m it dem 8s. 
Monatlich einmal h l. Messe.

K leine Notizen. Tegernsee, T o x o rin s s o ^ ) bestand als Zelle wahrscheinlich bereits 
vor Gründung des berühmten Klosters. D as hier schon früher existirende Salvator
kirchlein weist darauf hin, sowie der schwer entscheidbare S tre it zwischen Tegernsee 
und Freising über das Eigenthumsrecht an mehreren Taufkirchen (795). Vg l. 
die Uebersicht des Decanates. Z u r Zeit des Papstes Zacharias (741— 752) 
und des Königs P ip in  (741— 768), also wohl annehmbar im  I .  746, gründeten 
die beiden fürstlichen Brüder Adalbert und O tgar, zwei hünengestaltige Helden 
von agilolfingisch-burgundischer Abstammung ein Kloster am Südostufer des 
Tegernsee's, das sie nach diesem Gewässer benannten. S ie  statteten dasselbe 
reich m it 11866 Gütern (m unsus) und 22 Salzpfannen zu Reichenhall aus. 
(Oeidlnm, rer. üoie. seript. I I .  56.) Gleich in  den ersten Jahren der Kloster
gründung gelangte aus Rom der Leib des hl. M ärtyrers Q u irin u s  ( i  269) 
von der Is a r  her über den nachmals so genannten O r t  S t.  Q u ir in  nach 
Tegernsee und fand anfangs im S t.  Salvatorkirchlein (M etellus nennt es 
vooleoiu lo s n ) ,  später in  der Krypta der Klosterkirche seine Ruhestätte. 
( I I .  Oulli8iu8, ontiquLL leotioue.?, I .  upponck. 87.) Dazu kamen in  der 
Folge noch die Reliquien der H . H . Castorius und Chrysogonus, die im  1 . 1053 
aus dem Kloster 8. N ariue  uck o r^anu zu Verona hieher verbracht wurden. 
D er S tifte r Adalbert, der m it seinem Bruder auch Ilm m ünste r, S t .  Pölten 
in  Oesterreich und Neuß im  Rheingau gründete, wurde zum ersten Abte des 
Klosters erwählt, wo er über 150 Mönche gebot; er erscheint in  dieser Eigen-

*) Wahrscheinlich See des l iA o n rn Ia  oder Herrn.
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schaff auf der Synode zu Dingolsing um das I .  772 und auf einem V e r
handlungstage zu Regensburg im I .  795. (Nmekielkeok, Inst. IstrisinK. I .  2. 
X . 121. ok. ^ .veu tin i ununlös eck. Inps. p. 303.) M i t  ihm tr it t  auch Zacco 
als Abt seines S tiftes  auf, was annehmen läßt, daß ersterer eine Ze it lang von 
der Vorstandschaft des Klosters zurückgetreten war. Von 804— 823 erscheint 
M eginhard, Oheim des Bischofs H itto  von Freising urkundlich als Abt von 
Tegernsee; die nächstfolgenden Jahrzehnte bis ungefähr 865 muß nach dem 
coäven Eintrag des Verbrüderungsbuches von S t. Peter Abt Jsker (isster ubda) 
ausgefüllt haben?') Um die Jahre 865 und 880, unter den Freisinger Bischöfen 
Anno und Arnold ist Abt M egilo von Tegernsee bezeugt, derselbe, der noch 
den Untergang des herrlichen Klosters erleben mußte. E in  aus Tegernsee 
stammendes Compendium (oocl. la t. 19410 d. M . S t.  B ib l.)  aus der zweiten 
Hälfte des IX .  Jahrh , liefert uns den Beweis, in  wie schönem Flore schon 
damals die Schule des S tiftes  gestanden.

A ller Wahrscheinlichkeit nach fiel Tegernsee bereits im I .  907 der V er
heerungswuth der wilden Ungarn zum Opfer. Gedrängt von der Noth der 
Ze it zog Herzog A rnu lf von Bayern die reichen Güter des S tiftes  ein und 
vergab sie an seine Großen. D ie  noch übrigen Klostergebäude überließ er Laien 
zur Wohnung; die Kirche diente Hunden zum Aufenthalte. (L ls ie lle llm ek, 
6 Inon . L en . U nr. 1. 35.)

Am 10. J u n i 979 stellte Kaiser O tto  I I .  auf B itten  des Herzogs O tto  
von Bayern und Schwaben das Kloster Tegernsee wieder her; es lag damals 
im Sundergau, in  der Grafschaft Luitpolts. Hartwich, Mönch aus S t .  M apim in 
zu T rie r wurde zum Abte des neuerrichteten S tiftes ausersehen. E in  großer 
The il der früher zu Tegernsee gehörigen Güter gelangte dahin zurück. (L ion . 
Uvio. V I. 154.) Besonders reich bedachte Kaiser Heinrich I I .  der Heilige das 
Kloster; er schenkte an dasselbe in  den I .  1002— 1020 eine Hofstatt zu Regens
burg und in  der Ostmark Weinberge und Landgüter, namentlich solche zu Luipna 
(Loiben), diesseits und jenseits der Enns, in der Wachau au der Pießniz und 
Triesniz. (D. v. 156— 160.) D ie  hl. Kaiserin Kunegundis spendete dem 
S tifte  ih r Brautkleid; die aus demselben gefertigte Casel wurde noch im 
X V I I I .  Jahrh, am 3. M ärz beim Hochamte gebraucht.

D ie  folgenden Kaiser, zumal Friedrich I. (1163) und Heinrich V I. (1193) 
statteten das Kloster Tegernsee m it den umfassendsten Privilegien aus. Papst 
Urban I I I .  bestätigte im  I .  1186 dem Kloster den Besitz seiner Gotteshäuser. 
D a  die Namen derselben mehrfach unrichtig geschrieben sind, setzen w ir  sie in  
einer Uebersetzung des X V . Jahrh ., die aus dem Kloster selbst stammt, hieher: 
„die stat, da das kloster lig t, m it alln seinen zwgehorungen, Sand marteins 
Z e ll, die dyetrambzell hayst, die kirch ze Gmundn, ze Egerdn, ze wakirchn, ze 
Neicherspewrn, ze warngaw, ze Walde, ze hartpenig, ze Holzkirchn, ze Pusen- 
kaim, ze Piburgk, ze Hadlaching, ze Harde, ze ysenbach, ze kemnatn, ze Munchn, 
ze k ronaw ,^) ze Phrompach, ze Baterstetn, ze walchstat, ze Hachingn, ze vn- 
holtzingn, ze krewspach, ze funsingn m it J r n  gruntn vnd zwgehorn der gutr 
vnd des Volks." (Erzb. O rd. Arch.)

Tegernsee sendete die ersten Mönche nach dem Kloster S t.  Ulrich und A fra  
in Augsburg (1015 ), stellte durch seine Ordensmänner, zunächst durch Abt 
E ll in g e r /" *  **) ***))  das S t i f t  Benedictbeuern wieder her (1032 ), hob das Kloster

E in ige  Autoren, w ie Nonnosus P änrer, setzen hier noch die Aebte Beatus und H artw ig , 
Bisch, v. Passan ein, die jedoch kaum genügend bezeugt sind.

* * )  W oh l derselbe K irchort, der bei Freyberg, S . 7b, und im  Kirchenlexicon von Weher und 
W eltiy X , 697, ganz entstellt: E rhunau heißt. Baterstetn ist Schreibfehler statt B  . , .

* ** )  E in  Edler von E g lin g ; m it seinem eigentlichen Namen W ill ih a lm  geheißen.
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Feuchtwangen (v. 1000) durch treffliche Lehrkräfte. Schon damals unter den 
Aebten Gozbert (9 8 2 — 1001), Gotthart dem Heiligen (1001— 1002) und 
Geringer (1004— 1012) besaß Tegernsee ausgezeichnete Künstler und Gelehrte. 
Hrotrohc war als Philosoph, Froumund als D ichter, Edemeram als Architekt 
hervorragend, Glasmalerei und Glockenguß wurde hier betrieben, kunstgeübte 
Schreiber lieferten Bücher, die von Fürsten und Kaisern begehrt waren. Zehn 
Lehrer, .^oüolustioi, wirkten fü r den Unterricht der Jugend; der berühmte 
Mönch O tloh von S t .  Emmeram spricht (um das I .  1067) m it Dank von 
Tegernsee als dem O rte , wo er seine Kenntnisse sich erworben ( in  looo illo , 
(suo tu liu  ckickiei, iä  est in  crosnoliio Dö^ernses.) ö lu d illo n , urmlvetu 
1723, p. 119.

Abt Udalschalk, G ra f von Neuburg-Falkcnstein gründete 1002 das Kloster 
Dietramszell und versetzte dasselbe in  Abhängigkeit von dem Mutterkloster 
Tegernsee, was indeß die Quelle vieler Zwistigkeiten wurde. Unter Abt Rupert 
aus demselben Geschlechte (1155— 1186) blühten die Dichter MetelluS, der 
die Wunder des hl. Q u irin u s  in  klassischen Versmaßen besang und Werinher, 
Wohl als Weltpriester (p lm püs) Mönch geworden, der ein anmuthiges M arien
leben in deutscher Sprache schrieb und dasselbe m it köstlichen M in ia turen schmückte. 
Bavaria I. 919. D er letztgenannte Abt erlangte von Papst Innozenz I I I .  den 
Gebrauch der Pontificalien.

Den Abt Manegold (1189— 1206), nachmaligen Bischof von Passau, nennt 
Kaiser Heinrich V I. seinen lieben Fürsten. Solchem Range gemäß hatte der 
Abt von Tegernsee schon zu jener Zeit vier Erbbeamten zu seinen Diensten, 
deren Aemter ursprünglich die Edlen von Warngau, Eurasburg, Höhenrain 
und Egling bekleideten. (Hnn«I-6cnvolcI, L lo tropo lis LalisburA'. I I I .  269. 276.)

D ie  Regierungszeit des Abtes Berchtold I .  (1206— 1216) ist getrübt durch 
die Feindseligkeiten zwischen Herzog Ludwig von Bayern und O tto  von Valley 
und dem Vogte des Klosters Heinrich von Is trien .

Wiederholt wurde Tegernsee m it den ihm zugehörigen Kirchen von Brand 
und Plünderung heimgesucht. (Freyberg, Gesch. v. Tegernsee S . 92.)

D ie  Aebte der folgenden zwei Jahrhunderte hinterließen wenige Spuren 
ihrer Wirksamkeit. Erst Abt Kaspar aus dem Geschlechte der Aindorfer 
(1426— 1461), von den Visitatoren des Klosters Johannes Grünwalde und 
Petrus von Rosenheim an die Spitze des Conventes gestellt, leistete wieder 
Großes fü r die Hebung des S tiftes. O bwohl bei seinem Amtsantritte erst 26 Jahre 
a lt verbesserte er die D isc ip lin , zahlte die Schulden des Klosters zurück, setzte 
die Gebäulichkeiten in  neuen S tand , und zog treffliche Ordensmänner heran, 
wie unter ihm die Mönche Eberhard Stöcklin, Andreas E r t l,  W ilhelm  D ie- 
polzkircher, W ilhelm  Kienberger und Raphael Neubeck als Aebte fü r Andechs, 
Benedictbeuern, Scheyern und Oberaltaich postulirt wurden, (öilonn. kuew or, 
kü ö n ix  reckivivus, p. 102.) Auch wirkten unter ihm als Prioren Johann 
Keck und Bernhard von Waging, ^gleich dem dieser Zeit ungehörigen Ulrich 
von Landau rühmlich als Schriftsteller bekannt. (Ibick. p. 101.)

Abt Conrad V ., Ayrnschmalz (1461— 1492), erbaute im I .  1471 die 
Klosterkirche zum größten Theile von neuem. E r selbst sagt in  einer A u f
zeichnung: „Nachdem w ir  das lanckhaws vnser Kirchen vnd Münster von grünt 
aus new auf gepawt haben, haben w ir  auch all A lltä r new gemacht und new 
Hawbthern darauf geweicht." D as Innere  der Kirche schmückte er m it 16 Ge
mälden von der Hand des kunstreichen Gabriel Mächselkircher. D ie  Bibliothek 
bereicherte er m it 450 Manuscripten. I m  I .  1477 umgab er sein schon früher 
ummauertes Kloster m it ansehnlichen Festungswerken. (O eto lius , rs r. boio. 
serix t. I I .  77.)
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Unter den folgenden Aebten ist bemerkenswertst Heinrich V ., Kunzer (15 00  
bis 151 2 ), und abermals 1 52 2 — 1543, insoferne unter ihm W olfgang Sedelius 
in  den O rden  tra t, der in der Folge a ls  Schriftsteller, Hofprediger und M issionär 
die Reform ation bekämpfte und 1552  als Abgeordneter des bayerischen Herzogs 
auf dem Concil von T rien t erschien. Abt Q u ir in  I I ., Rest (1 5 6 8 — 1 594) erwarb 
sich ein großes Verdienst, indem er m it kaiserlichem Privileg vom 20. Oktober 
1576  in  seinem S tif te  eine Buchdruckerei errichtete, aus welcher im  selben 
J a h re  treffliche Werke, ein Benedictinerbrevier in Folio m it goth. Lettern, ein 
Oküoiuiu k .  V. N . und mehrere andere, zumeist ascetische Bücher hervorgingen.*) 
V gl. N aum ann , Serapeum  1854  S .  2 19 — 220. Auffallenderweise ließ der 
erwähnte Abt seine eigene homiletische Arbeit unter dem T ite l: „Rosengarten, 
das ist: Fünff vnd viertzig Catholische Predigen aufs die fürnemste Fest vnv 
Feyertäg N u rin a"  im I .  1585 zu In g o ls ta d t bei S a r to r iu s  drucken.

D ie Aebte Ulrich I I I . ,  Schwaiger (1 6 3 6 — 1673) und B ernhard  Wenzel 
(1 6 7 3 — 1700) bekleideten vor der Uebernahme der Abtwürde, wie soviele andere 
Conventualen des S t i f te s ,  eine Lehrstelle an der Hochschule zu Salzburg . 
Ebenso waren innerhalb der J a h re  1 69 7 — 1793 sehr viele P a tre s  des Klosters 
am Lyceum und Gymnasium zu Freising thätig, nichts zu sagen von dem Wirken 
dieser Ordenspriester am sogen. Communstudium der bayerischen Benedictiner- 
Congregation. Abt B ernhard  versetzte im I .  1695  die Tum ba der S tif te r  
aus der M itte  der Kirche unter den Hochaltar. S e ine  Regierung ist durch 
die Anwesenheit des großen Benediktiners M abillou in  Tegernsee (5 . bis 
7. September 1 683) ausgezeichnet.**) (U u lü llo u , uuu lea tu  1723 p. 12.)

Z u r Zeit des Abtes P e tru s  G uetrather (1 7 1 5 — 1 725) besuchte der gelehrte 
B ernhard  Pez Tegernsee und hielt sich daselbst vom 30. J u n i  bis 12. J u l i  1717 
auf. S eine S tud ien  in der dortigen Bibliothek beschreibt er im tüesrrurns 
unac-ck. I, p. X 1 I -X V 1 .

Abt G regor I . ,  PlaichShirn (1 7 2 6 — 1762) feierte am 7. October 1753 
das tausendjährige Ju b ilä u m  der S tif tu n g  Tegernsee's. Aus Anlaß dieser Feier 
schrieb der P r io r  Nonnosus Päm er seine Festschrift: „Ileciivivim 6 lu n a re  
lA iöuixH  leider mehr Panegyricns a ls  Geschichte, zu Tegernsee gedruckt. D ie 
Buchdruckerei des Klosters hatte dam als neuen Aufschwung genommen: Bessel's 
O drouiovll OoUviccnwa (1 7 3 2 ) ist wohl die herrlichste Leistung der tegern- 
seeischen Typographie. I m  I .  1750 zählte das S t i f t  31 P a tre s , 7 Cleriker 
und 5  tra tre s  vonvorsi.

D er letzte Abt G regor I I ., Rotteukolber, ein ausgezeichneter P rä la t  (17 87  
b is 1803), wurde schon bei einer anderen Gelegenheit von uns erwähnt. (B d . II I . 
S .  1 58 .) Unter seiner und des P r io rs  Cölestin Lachemnayers A m tsführung 
erfolgte die Säcularisation  des S tif te s . I m  F rühjahre 1803 fand sich der 
Localcommissär Puk in Tegernsee ein und betrieb m it Freiherrn Jo h a n n  C hri
stoph von Aretin in  sehr rücksichtsloser Weise die Ausplünderung des ehrw ür
digen um B ayerns C u ltu r hochverdienten S tif te s . Treffliche G elehrte, wie

*) Als erstes hier gedrucktes Buch ist .1. Ksolrii, 8orn>onnn> saerornin silvnla 1571 bekannt. 
Das interessante Bnchdrnckerzeichen des Klosters vom I .  1577 trägt die Verse:

Unrnino 8ol ooolo nt snnotis llominatnr in astris,
Orliino sie lnlAss rnnAns Xbba, jnsts Ouirins.

**) Ueber das Innere der Klosterkirche bemerkt Mabillon: „In inselia navi sxstat tnraulus 
Otlrarii st Xcialbvrti, ssä ab anuis tantnm clnoontis sx inarmorv oornpositns . . . 
In sacloin navi all altars 8. Viti apparot sspnlobruin blllinAsri Xbbatis, gusm 
bsatuin appsllant, tamstsi nnllo publioo onitn bonaratnin . . .  In inselio slioro 
fasst Oaspar Xbbas, rstorwationis, nt vooant, DsAornsonsis auvtor ants annos 
Uussntos."
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Sebastian Günthner, Augustin Schelle, Leonhard Buchberger, Michael Lori, 
M a u ru s  Magold, besaß Tegernsee noch zur Zeit seiner Aufhebung.

D ie  Klostergebäude kamen in  den Besitz des nachmaligen Grafen von 
Drechsel, aus dessen Hand sie, an Umfang bedeutend verringert, 1817 in  das 
Eigenthum des Königs M ax Joseph I. übergingen. Späterhin gelangte Schloß 
Tegernsee an Prinzen des königlichen Hauses.

D ie  P fa r r e i  Tegernsee, früher P farre i Burgthor zum hl. Johannes 
Baptist« genannt, schreibt ihren Ursprung erst vom I .  1187 her, in welchem 
Bischof O tto  I I .  von Freising bewilligte, daß die Bewohner von Tegernsee 
und Egern, bis dahin zur P farre i Gmund gehörig, auch von den Kirchen 
ihrer Ortschaften Taufe und Begräbniß beanspruchen dürften. (N siaüöllw oü, 
IÜ8t. V ris inx . I .  1, p. 379.)

Uebrigens erwähnt die M atrikel vom I .  1315 die „cmpella kü roü to r 
enm sepu ltn ra" noch als F ilia le  der P farre i Egern; die sunderndorffersche 
M atrike l vom I .  1524 führt dagegen „T e^e rusee -Lu rA tüo r" als eigene Pfarrei 
auf.*) Dieselbe wurde bis in  das X V I I .  Jahrh, von Vicaren oder Provisoren 
aus dem Weltpriesterstande versehen, die vom Kloster Wohnung und Tisch 
erhielten. I m  I .  1523 ist Adam Pürzelhofer, B icary zu Purthkor, 1577 
Georg M ayer von München, P farrer dahier beurkundet, welch letzterer mehrere 
ascetische Werklein zu Tegernsee in Druck gab. I n  der Folge wurde die 
P farre i Burgthor gleich den anderen Klosterpfarreien durch Conventpriester ver
sehen. Z u r Zeit der Säkularisation war ? . Hieronymus Raschmayr aus 
Geiselhöring P farrvikar daselbst; im  I .  1809 wurde er als wirklicher P farrer 
von Tegernsee bestätigt.

D ie  ehemalige Pfarrkirche verfiel im  I .  1804 dem Schicksale der Demo- 
lirung ; an ihre Stelle trat die frühere Klosterkirche.

Von den vielen Äunstschätzen des einstigen Klosters sind nur wenige Reste 
an O r t  und Stelle erhalten geblieben.

Bauliche Ueberbleibsel des alten gothischen Münsters sind einige Strebe
pfeiler an der Außenmauer und zwei Fenster m it schönem Maßwerke, die aber 
nur vom Dachboden aus noch sichtbar sind.

E in  Prachtstück der Vorzeit ist die altdeutsche Monstranze aus dem 1 . 1448, 
4 "  hoch und 28 L  schwer. S ie  ist aus Kupfer und vergoldet und m it 

vielen silbernen Figürchen geschmückt. I h r  Aufbau stellt eine Kirche m it 
3 Thürmen dar; ein Landsberger Meister hat sie gefertigt.

D as Grabmal der S tifte r unter dem Hochaltar ist eine Arbeit des Meisters 
Hanns Steinmetz zu München vom I .  1460. Es kostete 110 L  P f- Ih re  
Bildnisse sieht man im  Seiteugange rechts; sie zeigen eine etwas unhistorische 
In sch rift.**)

')  Vgl. Deutinger, alt. Matr. W. 41. 347, 3S6, 622, 692.
„Das ist die Leng nemblichen 9 Schuh 7 Zoll der zweien Hochgebornen und hochlöblichen 
„ans dem uralten bnrgundischen und mütterl seithe Bauschen Stamm herrürhenten Fürsten 
„und Stichlern des wirdigen Gottshauß v. Auster Tegernsee nemblich Herrn Xclnlbsrt^ 
„n. Herrn Ooknrich welche nach Christi »nsterS Herstandtz u. Sceligmachers gcburth an dem 
„746 Jahr zu deß Herstig Papsts Xaolnriine; Zeiten nit allain dises Lobwürdige Kloster 
„gesucht n. mit 22 Saltzpfanen und 11806 Hneben dotirt, sondern auch den herstig Orden 
„nach der Regel des Heist. Vattcrs 8. Lvnsäicti Selbst Angenomen. Unter welchen Herr 
„Xela1I)6itn8 der erste Abt über 100 Oonvant Brüder verordnet worden. Folgents im 
„Jahr oürmt. 772 den 1. Nov. er Gott Seeliglich verschieden. Der Herr Oekarius aber 
„ist ein Lay Bruder oder Ounvars verbilden, so auch Seliglichen in d. Herrn entschlossen 
„den 2. Febr. in den 771 Jahr, bei deren Grab viel Mirakul n. Wunderzeichen geschehen."

4o. Osoi'K krsin 
k iotor AD06XDV.
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Ueber der Thüre zum Glockenthurm und über jener zum Chore sind 
Freskobilder, die sich auf die Gründung und Wiederherstellung des Kloster be
ziehen, angebracht, dieselben stammen aus dem I .  1694. D ie  Fresken am 
Kirchengewölbe sind von Cosm as D am ian Asam, die Stuckaturen von seinem 
B ruder Egyd ausgeführt.

Außer den schon erwähnten Reliquien des hl. Q u irin u s  und der H . H. 
Castorius und Chrysogonus befindet sich hier auch in einem kelchartigen Gefäße 
das B lu t des hl. Q u ir in u s , das der Legende nach bei seiner T ransla tion  floß, 
jetzt eine konsistente Masse, dann Reliquien der H . H . M arty ria  und Perpetua 
und mehrere andere Heilthümer.

I n  den beiden Seitencapellen der Pfarrkirche gewahrt man 4  prächtige 
gemalte Fenster, ausgeführt von Zettler 1879, welche das Aufblühen der Künste 
und namentlich der G lasm alerei in Tegernsee schön vergegenwärtigen. D er 
Kostenbetrag von 4139  L  76 /H. wurde durch freiwillige Beiträge gedeckt.

Ueber das Kloster Tegernsee gibt A. Lindner in seinen „Schriftstellern 
des Benedictinerordens" I. 158— 160 eine nahezu erschöpfende Literatur. Z ur 
Ergänzung seien noch folgende Schriften in Kürze angeführt: Uortn, N on. 
do rrn . sei'ipt. 111. 475. 497. X I. 2 1 9 — 222. 234. X III . 381. 392. 
Sitzungsb, d. Münch. Acad. d. W . hist. Cl. 1873 Heft 4. Niedermayer, 
Mönchthum in Baiuw arien S .  72— 76. Westenrieders Beiträge I. 389. 
IX . 164— 184. Dess. histor. Kalender 1787 S .  26 7 — 269. E rtls  churbayr. 
A tlas II. S .  228 ff. m it Abb. N a k illo u , sota, 8 . 8 . Orck. 8 . U onoäioti
I. 6 6 3 — 674 (T ran^Iatin  8 . ^ rsa o ii ot 8. ( ju irin i) . Wattenbach, Deutsch
lands Gesch. Q u . 4  Ausl. 1. 324. II. 59. 258. 288. M erian , Topog-i'. 
ö a v a r ia o  x . 81 m it interess. Karte des Tegernsees. U o ttüast, bibl. ümt. 
weck. aevi. 374. 37:5. 862. Koch-Sternfeld, Bayern und T iro l S .  21— 28. 
Churbayr. Jntelligenzblatt 1803 S .  318. 397. 657 u. ö. G . H undt, U r
kunden der Karolingerzeit S .  68. 7 5 — 77. 83— 84. S ep p , Ursprung der 
Glasmalerkünst in Tegernsee 1878. Niezler, Gesch. B ayerns I. 112. 30 5 — 306. 
793. 801. u. ö. Erzb. v. Strichele, B isth . Augsburg III . 337— 349. E. Oefele, 
Gesch. der G rafen von Andechs S .  7— 8. Ipaorl spooios in oau«8a des 
Kl. Niederaltaich wider das Kl. Tegernsee in ?uno to  Urimatrm. (1764 .) 
Rettung der Tegernsee'schen Vorrechte . . . gegen die Niederaltaichische. S o  
genannte Unumstößliche Gründe. (1 767 .) U euttnor, üw to ria  W ossot'outana
II. 61 — 68 (OataloA. X libatum  in T o^o rnseo ). N on. Loio. X X X V I a. 206. 
207. 230. S ig h a rt, Gesch. der bild. Künste in Bayern 117. 266. 499. 504. 
Dess. M ittelalt. Kunst der Erzd. M . F . 183. 200. Histor. polit. B lätter 
B d . 89. S .  854— 858. A. Huber, Eins. d. Christenth. III. 426  ff. IV . 340  ff. 
OataloZus oociioum la tin . lübl. roZ'. N onao. T . I I . U. II I . p . 126— 289. 
Apians Topographie S .  74. In v e n ta r  der Heiligthümer uüd Param ente im 
Kl. Tegernsee. HI. 8 . des hist. Vereins v. Oberb.
Die berühmten M änner des Klosters Tegernsee aufzuzählen, ist bei dem uns zugemessenen 

Raume nicht möglich. Die hervorragendsten Namen haben wir im Texte bereits erwähln. Im  
klebrigen sehe man Hefners Abhandlung im Oberb. Arch. 1. 1b—35, B avaria 1. 916—22, Lindner 
I. 161—75 und hauptsächlich Gnnthner, Gesch. der literar. Anst. in Bayern 1— III .
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12. Waakirchen.
Organisirte P farre i m it 1060 Seelen in  176 Häusern.

Waakirchen, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, >j> Keilsried, W. . . . . 17 S. 3H. 3 Kil.
279S.46H. Kil. Krottenthal, W. . . . 22 „ 5 „ 5 „

Anger, W.................. - 32 „ 6 „ 3 „ Oberkammerloh, W. . - 25 „ 5 „ 1 ,,
Baumgarleu, W. . . - io  „ 2 „ 4 „ Point, W.................. . 20 „ 4 „ 1 „
Berger, z. H. . . . . 45 „ 8 4 „ Prastberg, W. . . . - 14 „ 3 „
Cementbruch, E. . . - 20 „ 1 „ 5 „ Rasthof, E................. . 4 „ 1 „ 3 „
Demmelberg, E. . . - 5 „ 1 „ 4 „ Riedern, z. H. . . . ISO „ 22 „2 - 5 „
Franz in Staudach, E. - 5 „ 1 3 „ Sarcit, E................. . 6 „ 1 „ 2
Haslach, E. . . . - 8 „ 1 „ 4 „ S-tmstlach, D., Flk. . . 240 ,. 46 „ 3 „
Hauserdörfl, D. . . - 39 „ 8 „ 2 „ Staudach, W. . . . . 10 „ 3 „ 3 „
Hinterholz, E .. . . - 4 „ 1 „ 5 „ Unterkammerloh, E. . . 9 „ 1 „ 2 „
Hirschstätt, W. . . . . 25 „ 4 „ 4 „ Urseuthal, W. . . . 10 „ 2 2_^
Hörpoint, E. . . . . 6 „ 1 „ i ,,

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften Banmgarten, Cemeutbruch, Hinterholz und Raßhof finden sich 
bei Deutinger nicht.

2) Im  Pfarrbezirk befindet sich ein Protestant, nach München eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei circa 15 Kilometer.
4) Wege im Winter meist beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in >das Bezirksamt Miesbach und in die politischen 

Gemeinden Waakirchen, Schaftlach und Dürnbach.

I. P fa rrß h : W a a k irch e n , an der Straße von Miesbach nach Tölz hochgelegen. 
Nächste Bahn- und Poststation Schaftlach, 3 Kilometer entfernt.

Pfarrkirche: Erbaut zu Ende des X V . Ja h rh .; nach dem Brande 1737 
wiederhergestellt und 1739 vollendet. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht die Kirchengemeinde. Kuppelthurm m it 3 Glocken: a) die große: 
„X rm o  N O O O O X X X  m io ll Zoss IV o ltM n ^  H ub iu ^o r in  N üno lron"; b) die 
m ittlere: „8 .  N a rtin s  et 8. X ioolao ora le  pro uoliis. On8L ad X . L .  l ir im t 
Älouaoly/ 1737"; e) die kleine: „Xck donorem Insa ad chosepd in
.lendaed 1812". Consecrirt am 28. August 1739. Patrocinium am Feste des 
hl. M artinus . 1 a lt. tix ., 2 a lt. port. 8s. I I  Om. bei der Kirche, ohne 
Capelle. Orgel m it 5. Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t immer in  der Pfarrkirche, 
nur am Sonntag nach Kreuzerfinduug in Schaftlach. Concurs am Herz- 
Mariä-Bruderschastsfeste. Ewige Anbetung am 2. August. Sept.-Ablässe am 
Neujahr, Fastnachtssonntag und Feste Allerheiligen. Aushilfe ist zu leisten in 
Gmund am Scapulier-Bruderschaftsfeste. Außerordentliche Andachten: Rorate 
nach Angabe, in  der Fastenzeit abwechselnd Oelberg- und Kreuzwegandacht, im 
M aim onat Maiandacht, an allen Sonntagen Rosenkranz, fast Alles fre iw illig . 
—  S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 13 Jahrtage ohne 
V ig il,  19 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a f t  vom hl. Herzen M a riä , oberhirtlich errichtet am 16. Januar 
1865j aggregirt am 9. M ärz 1865. Hauptfest am Sonntag nach der Octave 
von M a riä  H im m elfahrt, m it Hochamt, Predigt und Procession, Nachmittags 
Vesper und Litanei. Jeden ersten Samstag im M onat hl. Messe m it Ge
beten. Vermögen der Bruderschaft 514 47. 28

Den Meßnerdienst versieht der Lehrer m it einem G ehilfen, den Cantor- 
dienst der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. Vermögen der Kirche: 
a) rent.: 10438 47., b ) nichtrent.: 10071 47.

I I .  F ilia lk irch e : Scha f t lach ,  an der Eisenbahn von Holzkirchen nach Tölz, nahe 
der gleichnamigen S tation gelegen. Erbaut 1476. Restanrirt 1855. S ty l
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gothisch, im In n e rn  verzopft. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Ge
meinde. Kuppelthurm m it 2 Glocken: u) die größere: „4 n n o  1749 äio 
1. ^.ugmsti I ivä w u 8  uo am xiissim us O.O. 6 rs§o riu8  4bdu8 T 6ssern860U8i 8 
in  N onustsrio  ooimooruvit onmpunuw w ociiuw  pro 66o1e8ia W r i l i  8oüaIt- 
Inoü in  krön. 6 ruo i8, L . V ., 83 . 4oan. ot U u u ii" ; b ) die kleinere: „1765  
ckio 17. 4 u § . Lväsm 8 O .O . Louoäi6tu8 4.1)bu8 TeA6rn86on8i8 bsnoä ix it 
in  tow p lo  N onu8t6 rii oawpunum parvrun in  iion. L . N . V . ot 8. N c lu liio i 
p ro  t i l iu l i  Looloma in  L e im lllu o ii" . Consecrirt am 4. August 1476. T itu lus  
das h l. Kreuz. 1 u lt. 6 x „  1 u lt. po rt. O rgel m it 2 Reg. P fa r r g o t te s -  
d ienst (durch den P farrer) nur am Sonntag nach Kreuzerfindung; am Weih- 
nachtsfeste das 2. A m t; außerdem hl. Messen: am Tage P au li Bekehrung, am 
schmerzhaften Freitag, Fest Kreuzerfindung, am M ittwoch der Bittwoche, an 
den Festen des h l. U lrich , der h l. M argaretha, des h l. Laurentius, Kreuz- 
erhöhung, des h l. Korbinian, der hl. Katharina und der unschuldigen Kinder; 
außerdem fast regelmäßig wöchentlich einmal h l. Messe. — S t i f tu n g e n :  
1 Jahrtag m it V ig il  und Requiem, 1 Jahrtag ohne V ig il. —  Meßner ein 
Ortsangehöriger. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 3802 47., d ) nichtrent.: 
3600 47.

I I I .  PfarrverlM niffe: Präs. Se. Mas. der König. Fassion: Einnahmen 1531 47. 
25 /H., Lasten: 7 47. 31 /H., Reinertrag: 1523 47  94 W iddum: 68 u. 
15 qm ---- 2 Tagw. Wiesen, 34 u 7 ym . —  1 Tagw. Holz. B on itä t: 6. 
—  P farrhaus: Erbauungszeit unbekannt; klein, nicht sehr paffend, feucht, 
namentlich im  Erdgeschosse. Baupflicht der S taat. Hilfspriester keiner da. 
D ie  Matrikelbücher beginnen 1748.

IV . Schn lverh liitiiiffe : Schule in  Waakirchen m it 1 Lehrer, 114 Werktags- und 
70 Feiertagsschüler. I n  Schastlach soll ein neues Schulhaus gebaut werden. 
Von Krottenthal gehen die Kinder in  die Schule in  Oberwarngau.

Mission wurde 1864 durch k k .  Kapuziner gehalten.

K le ine Notizen. W aak irchen , I V u o ü o r i o I m i t i s t  zur Ze it des Abtes Eberhard 
von Tegernsee (1068— 1091) m it einem edlen ^Volkolt (io IVuoüerioÜLiy der 
zu Hachingen Zeugenschaft leistet, urkundlich festgestellt. (N on. Uoio. V I. 52.) 
D ie  Existenz eines hiesigen Gotteshauses geht aus der Form des Ortsnamens 
schon hervor; übrigens w ird  in  dem Privileg ium  des Kaisers Friedrich I. vom 
I .  1163 und jenem des Kaisers Heinrich V I. vom I .  1193 der Besitz der 
Kirche zu V^uoüorwgon, beziehungsweise IV üü iroüon , dem S tifte  Tegernsee 
gewährleistet. (Hunci-Oorvolck, N o trop . 8uli8b. I I I .  274. 282.)

I m  ältesten Urbar des Klosters Tegernsee (1017— 1250) ist bemerkt, daß 
von Oomunäon und VTooüerioA'Lu Kerzen (ounciolo) zu Ehren der Gottes
mutter zum Kloster geliefert werden mußten. (Freyberg, Gesch. v. Tegernsee 
S .  231.) I n  der M atrikel vom I .  1315 erscheint IVoüoüiroüou als F ilia le  
von Gmund.

D ie  Edlen von Waakirchen oder Wacheringen sind im Traditionscodex 
des S tiftes  Tegernsee durch mehrere Jahrhunderte zahlreich vertreten; einer 
der letzten dieses Geschlechtes mag Heinrich der Wachircher gewesen sein, der 
in  einem Streite des Klosters Tegernsee m it den Herrn von Reichersbeuern

0  Wahrscheinlich zur schönen Kirche (v. ahd. v n tn  schön, zierlich). A uffa llend is t, daß sich 
neben dieser w oh l ursprünglichen Form  sehr häufig auch ÜVnotiLrinASn geschrieben findet. 
Es könnte demnach auch rv n b n r, v i ^ i i  zu Grunde liegen. Jede dieser Annahmen hat indeß 
ihre Schwierigkeiten. S päte r w ird  der O rt auch Waidkirchen genannt.
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über das Recht den Reichersbeurer Berg zu befahren, 1341 m it fün f andern 
als Schiedsrichter aufgestellt war. (L ion. Low . V I. 251.)

D as Kloster Tegernsee hielt daselbst einen Amtmann. Am Montag nach 
lluä iou 1444 schrieb Herzog A lbert von München aus an den Abt zu Tegernsee 
er solle den nichts tauglichen Amtmann U l. Feuchtner zu Waakirchen abstellen. 
(Geiß, Reichsarchivsregesten.)

Am 11. August 1523 unter dem Pfarrer Georg Hulger (u l. H ilger) 
entscheidet Abt M aurus von Tegernsee einen S tre it zwischen den Bewohnern 
von Schaftlach und Waakirchen. Letztere behaupteten, daß jeden Sonntag bei 
ihnen Gottesdienst gehalten werden müsse, da bei ihnen das Sakrament und 
die Begräbniß sei, und nicht zu Schaftlach, der Abt jedoch entschied, daß an 
gewissen Feiertagen, auch wenn diese auf einen Sonntag fielen, die Schaftlacher 
das Recht eines eigenen Gottesdienstes hätten. (Ib id e m .)

I m  I .  1737, am 5. A p ril wurde die hiesige Kirche durch eine schreckliche 
im D orfe entstandene Feuersbrunst in  Asche gelegt; nach zwei Jahren war das 
Gotteshaus schön und würdig wieder aufgebaut. D ie  Schmid'sche M atrike l 
bemerkt bezüglich der abzuhaltenden Gottesdienste: O iv in u  bw tiu u t u 6oopsru- 
toro dw unc lw rw i Ziug'nlis diebu8 dominiem vt tbblivm , exesptm im, yuae 
ud eool68ium in  Lobaltluob notuntur.

Nach der Aufhebung des Klosters Tegernsee erscheint Waakirchen als eigene 
P fa rre i; im I .  1805 wurde der Exbenedictiner von Tegernsee V irg il  Sorko 
zum Pfarrer dahier ernannt.

Ueber Waakirchen vgl. Deutingers a lt. M a tr. W . 349. 6. 615. Ober
mayr, D ie  P farre i Gmund S . 110. 166. Hefner, Tegernsee und Umgebung, 
S . 1 5 l. Apians Topographie von Bayern S . 73.

Scha f t lach ,  8oatUobJ) kommt zunächst als Name einer Waldung m it 
gutem Bauholz, die ein R itte r R ihheri zum Kloster Ebersberg schenkt, um das 
I .  1015 urkundlich vor. H undt, Cortular des Klosters Ebersberg S . 25. 
U w ü lw r et U eru lm rt UuOos de LüntUoeb erscheinen um 1095 als Zeugen 
in Tegernsee. (N on. Low - V I. 59.)

D as gothische Kirchlein in  Schaftlach birgt sehenswerthe Alterthüm er: ein 
Glasgemälde (S t .  Erasmus) vom I .  1455, ein kunstvolles altdeutsches B ild  
S t .  Ulrich und S t .  Corbinian, ein Relief und mehrere Statuen aus dem 
X V . Ja h rh ., dann ein großes Cruzifix aus der romanischen Periode. Auch 
ein Ostensorium m it großem Kreuzessplitter, 1733 hieher verehrt, befindet sich 
daselbst.

Z u  Waakirchen ist geboren 1656 der Karmelit O u irinus u 8. T r in itu ts ,  der zu München 
1676 in  den Orden trat und am 8. Oct. 1714 starb. Im  selben Jahre erschien seine Biographie 
der hl. Theresia unter dem T ite l: „Teutsch vorgestellte spanische H eldin," bei Joh. Jak. Renn) in  
München. Auch andere erbauliche Schriften sind von diesem Autor erschienen.

H W ald m it Schaftholz. Durch einen Ir r th u m  des O utsiu tarium  Om um lvnss wurde die 
früheste Erwähnung von Schäftlarn (O ra to rium  in  sau l'tilu rv  762, Meichelbeck I .  1, p. 78) 
auf Schaftlach bezogen, und so entstand die jedenfalls spate Sage von dem uralten Oratorium 
in Schaftlach.



XXX.

Decamt oder Rural-Lapitel

T e i s e n d o r f
m it 8 P farreien :

1. A in r in g  (m it 1 Cooperatur und 1 Coadjutorie; letztere S telle  unbesetzt).
2. A n g e r  (m it 1 Cooperatur und 1 Coadjutorie; erstere S telle  unbesetzt).
Z. N eu k irch en .
4. O t t i n g  m it 1 Cooperator und 1 Coadjntor; des letzteren Posten vacant).
5. P i d i n g  (m it 1 Coadjutorie, z. Z . unbesetzt).
6. T e is e n d o r f  (m it 1 Cooperator und 2 Coadjutorstellen, von denen 1 unbesetzt).
7. W a g in g  (m it l  Cooperator und 2 Cvadjutorien, von welchen 1 vacant ist, und 

1 Beneficiaten).
8. W e i ld o r f .

Wcitl.'riila'!>.'r: Diöcesan-Beschreibun.j. Ni. 22





Ztülijnsch-lMorischer Ucderblick.
D as Decanat Teisendorf grenzt im  Osten an das Decanat Laufen und an 

das Erzbisthum Salzburg, im  Süden an die Decanate Reichenhall und Haslach, im 
Westen an letzteres und an das Decanat Peterskirchcn, im Norden an das Deeanat 
T ittm oning. Hinsichtlich der Beschaffenheit des Bodens findet man im  südlichen 
Theile Ausläufer des Hochgebirgs, namentlich des Staufens (1217 nimm Ktev), 
den Högelberg, dann den Teisenberg m it dem Kachelstein: den nördlichen Theil bildet 
anmuthiges Hügelland, dem allerdings auch Sümpfe nicht fehlen, wie der Demmelfilz 
bei Kammer, das Weitmoos bei N ierharting, das Adelstättnermoos bei Thundorf. 
Von Wäldern sind hervorzuheben der Högelwerderforst, dann der Burgstaller- und 
Zellerforst bei Egerdach. D ie  bedeutenderen Gewässer des Bezirkes sind der Tachensee 
(Dnebinse 1048) und eine Parzelle deS Wagingersee'S, ferner die Salach und die S u r 
(o. 800: rivu lus  8u ru ). D as Gebiet des Ruraleapitelö durchschneiden die Eisen
bahnlinien Nosenheim— Salzburg und Freilassing— Neichenhall; außerdem wird die 
Communication der Einwohnerschaft durch mehrere Hauptstraßen und viele Verbin
dungswege gefördert.

Nach der ältesten Eintheilung des baiwarischen Landes war das jetzige 
Decanat Teisendorf vorwiegend dem Salzburggaue zugehörig; die Gegend um O tting  
und Waging lag im  Chiemgaue. Z u r Z e it, als die Grafschaften erblich wurden, 
gehörte viel Gebiet dem Hause P la in ; Landesherr war der Erzbischof von Salzburg. 
D as Licht des Glaubens ging fü r unseren Landstrich wohl von den Mönchszellen aus, 
die bei Egerdach und nächst dem heutigen Högelwerd bestunden; übrigens begründete 
an vielen Orten gewiß der hl. Rupert selbst das Christenthum. D ie  frühesten 
Baptisterien mochten w ir  in  den Johanneskirchen S t. Johann im Wald bei S tein- 
högel (jetzt abgegangen), M ehring, Kammer und Ulrichhögel (urspr. Patroc. 8. üoü. 
Oapt.) in  der Margarethenkirche zu Egerdach und in  dem S t.  Rupertskirchlein, 
Gaden suchen; das letztgenannte Gotteshaus ist im  Siebeneck gebaut und steht an 
einem Bache, nahe dem Wagingersee.

I m  M itte la lte r gehörten die Pfarreien des dermaligen Nuralcapitels Teisen
dorf zu dem großen ^rebicim eoim tus blnIe/mburAensis, welcher dem Dompropste zu 
Salzburg unterstand.

I n  der Diöcesanbeschreibung aus der Zeit des Erzbischofs Bernhard 1468 
bis 1487 werden folgende hieher bezügliche Pfarreien angeführt:

Item  Leelesm in  N in lie iin L . E o lln to r ^rebiexiseopu« bmiexeburAensis. 
^bsenem  äenur. l ib r . X X X I I .

Item  lileelesm purroebm lis 8 t i ^nclree in  le w se u c lo rl. O ollu to r L reb iep . 
8n lereb. iLbseneiu cleuar. lib r . lOXV.

Item  Leolesm in O tting , d o llu to r u t snpru. ^bseneiu  ckeunr. übr. X IT I .
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ltem  Leelesia 8o ti N u rtin i in  W u ^ in ^ . l io lia to r  u t supru. ^bsenoia, 
clenur. lib r . 1 .̂

Von den hier fehlenden Pfarreien war Anger (Oelbergskirchen) und Piding 
dem Kloster Högelwerd incorporirt; Neukirchen und W eildorf bildeten F ilia len der 
P farrei Teisendorf.

I m  I .  1585 löste sich das von dem Dompropste zu Salzburg bekleidete 
Archidiaconat auf, an dessen Stelle Fürsterzbischof Marcus S itticus  im  I .  1617 
acht Landdecanate, darunter auch Teisendorf, anfänglich S t.  Zeno benannt, errichtete. 
Dasselbe war aus den Pfarreien: Teisendorf, Salzburghofen, Siezenheim, A inring, 
Anger und Piding zusammengesetzt. A ls  ersten Dechant ernannte Erzbischof Paris  
am 3. November 1622 den damaligen P farrer von Teisendorf Johann Peringer. 
I m  I .  1636 wurde ein wichtiger Capitelcongreß zu Teisendorf abgehalten, dessen 
uotn 8^lloäu1in noch vorliegen. I n  diesem Bestände blieb auch das Decanat bis zu 
Anfang des 19. Jahrh . I m  I .  1812 wurden die Pfarreien O tting  und Waging 
vom Decanate Laufen abgetrennt und dem Ruralcapitel Teisendorf zugetheilt; dagegen 
kam die P farre i Siezenheim an das jetzt salzburgische Decanat Bergheim und die 
P farrei Salzburghofen' an das Decanat Laufen. Auch die Curatie Gmain bei Reichen
hall stand vier Jahre lang 1808— 1812 unter dem Decanate Teisendorf.

Durch Uebereinkunft des hl. S tuhles m it der Krone Bayern vom 15. No
vember 1817 schied das Decanat Teisendorf aus seinem bisherigen Verbände m it 
dem Erzbistyume Salzburg aus, um von nun an einen Bestandtheil des Erzbisthums 
München-Freising zu bilden.

A ls  im I .  1819 die Pfarreien Anger und P id ing m it Auflösung des 
Landgerichtes Teisendorf dem Landgerichte Reichenhall zugetheilt wurden, stellte Dechant 
Ernst Heilmaier von Neicheuhäll den Antrag, es möchten obige zwei Pfarreien seinem 
Ruralcapitel einverleibt werden, allein das bischöfliche Generalvicariat Freising wies 
unter dem 17. Januar 1820 dieses Ansinnen ab. E in  neuer Versuch zu dieser 
Aenderung scheiterte 1832.

Durch päpstliche Bulle vom 8. September 1821 waren die Pfarreien der 
Capitel Teisendorf, Laufen und T ittm oning der Diöcese Passau überwiesen worden, 
allein nach wenigen Monaten erfolgte eine allerhöchste Gegenentschließung und eine 
neue B u lle  vom 8. December 1822, erklärte obige Decanate als Bestandtheile des 
Erzbisthums München-Freising, wogegen die Decanate Burghausen und Neuötting 
von unserer Erzdiöcese an das B is thum  Passau abgetreten wurden.

D ie  gegenwärtigen Statuten des Decanates stammen aus dem Jahre 1846.
D as Decanatssiegel zeigt den h l. Bischof Corbinian.
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P f a r r e i e n :

1. Ainring.
Pfarrei mit 1773 Seelen in 233 Häusern.

Ainring, D., Fll., Pf. S., Schule, -st Nanhcnbichel, E. . . . 6S . 1H. 2 Kil.
205 S. 36 H. - Kil. Scheffmaning, W. . . 2" „ 2 „ -0

Adelstetten, D ................ 76 „ 17 „ 2 Straß, an der, W. . . 16 „ 2 „ --
Berg, W........................ Wiesbach, E.................. 12 „ 1 „ 1
Eschelberg, E.................. 11 „ 1 „ 1 Wiesbachl, W. . . . 6 „ 2 „ 2
Heidenpoint, W. . . . 14 „ 3 „ 2 „ Perach, D.. Nbk. . . 117 „ l6 „ 3

Nlrichshiigcl. D.,Pf.-K.-st 79 „ 12 „ 2 Tundorf, D., Fll., Schule,-st 92 „ 15 „ 3
Hofer, E. . . . . . 7 „ 1 „ 2 Abfalter, E.................... 11 „ 1 „ 6
Kohlstatt, E................... i „ 1 ,, 3 Altmuttcr, E.................. 8 „ I „
Mühlstadt, W. . . . 5 ., 2 „ l Bach, W........................ 20 2 st) „
Mürack, W.................... 23 „ 3 „ 1 Bnchreit, W ................... 21 „ 3 6
Pirach, E....................... 10 „ 1 „ 3 „ Doppeln, E................... 11 „ 1 „ 2
Rapolding, W. . . . 13 „ 4 „ 2 Gchring, W.................. 16 „ 2 „ i „
Reit, E.......................... 8 „ 1 „ 2 Gessenhart, E. . . . 12 „ 1 „ i

Feldkrrchril, D., Fll., HaZholzcn, E. . . . 11 „ 1 „ 2
Schule, -st . . .  . 143 „ 21 „ 2 Hintenan, W................. >2 2 ,. i

An, D ........................... 14 „ 8 „ 2 Höglau, W.................... 12 2 6
Bichelbruck, W. . . . 25 „ 2 „ 4 Nicderstrap, W. . . . 31 „ 1 „ 6
B iche ln , D., Nbk. . . 70 „ 9 „ 2 Oberholzen, E. . . . 6 „ 1 „ 1
Bruch, D ....................... 52 „ 9 „ 2 Oed, E.......................... 7 ,, 1 „ 6 „
Ed, W........................... 13 „ 2 „ 1 Ottmaning, W. . . . 35 „ 1 ., 7
Fürberg, E.................... 4 1 „ 3 Rain, E........................ 8 „ 1 „ 2
Gepping, E.................... 8 „ 1 „ 2 S tra ß , D., Nbk. . . 103 „ 13 6
Hagenau, W.................. 19 „ 3 „ 2 Sur, W......................... 24 „ 3 „ 6
Hammerau, D. . . . 164 ., 17 „ 2 Weng, D ....................... 59 „ 8 „ 7
Hausmaning, D. . . 48 „ 10 „ 2 Winkeln, W................... 25 „ -I- ,, 4
Laugacker, E.................. 9 „ 1 „ 2 „

Anmerkungen: 1) Die Ortschaft Schmiding bei Dcutinger wird nicht mehr aufgeführt: dort 
finden sich nicht die Ortschaften Mühlstadt, Bichelbruck und Wicsbachl.

2) In  der Gewerkschaft in Hammerau befinden sich einige Protestanten, nach Reichenhall ein- 
gepfarrt.

3) Umfang der Pfarrei circa 36 Kilometer.
4) Wege nicht beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Laufen und in die politischen Ge

meinden Ainring und Straß.

I. Pfarrsch: A in r in g ,  auf einer Anhöhe abseits der München— «Salzburger- 
Landstraße schön gelegen. Nächste Eisenbahnstation Hammerau, 2 Kilometer 
entfernt. Post Hammerau.

Pfarrkirche: U lrichsh ö g l. Erbaut 1030. S ty l früher gothisch, jetzt 
verzopft. Geräumigkeit nur für den dritten Theil der Pfarrei ausreichend.*) 
Baupslicht die Kirche und Decimatoren. Kuppelthurm mit 3 Glocken. Gon«, 
ckub. Patrocinium am Feste des hl. Ulrich (4. J u li) .  1 alt. tix., 1 ult. port. 
8s. L . 6ru. bei der Kirche. Orgel m it 4 Reg. Pfarrgottesdienst an den 
Festen des Herrn, am Feste des hl. Johannes Bapt., Peter und Paul und

Hier befindet sich ein Epitaphium vom I .  1470: Iionorubilis v ir  <ln  ̂ loonarclns blajr 
plobanus tingns soelesio.
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am Patrociuium. Scpt.-Ablässe am Pfingstsonntag, Patrocinium und §tirch- 
weihfeste. —  S t i f t u n g e n :  4 Jährtage und 8 Jahrmessen. Den Meßner- und 
Cantordienst versieht der Lehrer von A inring. Eigenes Meßnerhaus vorhanden. 
Vermögen der einzelnen 7 Kirchen nicht ausgeschieden; zusammen n) reut. 
40000 4 /., l>) nichtrent. 29000 4 /.

II .  N eb rnk irch rn : 1) B ich e ln . Erbauungöjahr unbekannt. S ty l gothisch. B au
pflicht die Kirche. Ooim. cknl). Spitzthurm m it 2 Glocken, die eine davon 
gegossen von Andre Gärtner in  Salzburg 1620, die andere ebendaselbst von 
Johann Hazkl 1740. Patron der hl. Erasmus. 1 s it. tix . Oesters im 
Jahre hl. Messe.

2) P e r ach. Erbauungöjahr unbekannt. Gothisch. Baupflicht die Kirche. 
Ocm8. clnb. Spitzthurm m it 2 Glocken; die eine gegossen von Hans Nußbick 
in Salzburg 1681, die andere ebendort von Carl W olfg. Gugg 1782. Patron 
der hl. Andreas. 1 u lt. tix . Ohne regelmäßigen Gottesdienst.

3 ) S t ra ß ,  nordwestlich von A inring gelegen. 1749 neuerbaut. Renais
sancestil!. Baupflicht die Kirche. Eons. ckub. Kuppelthurm m it 2 Glocken; 
die eine gegossen 1638 durch Jakob Liedl in Salzburg, die andere ebenda 1693 
durch Andreas Gärtner. Patron der hl. Nikolaus. 1 u lt. kix. Gottesdienst 
unbestimmt.

I ! l .  Filialkirchen: 1) A in r in g ,  am Pfarrsitze gelegen, geweiht 1150 von Erz
bischof Eberhard von Salzburg. Zopfstyl. Geräumigkeit unzureichend. B au 
pflicht: Kirche und Decimatoren. Kuppelthurm m it 3 Glocken; 2 davon gegossen 
in Salzburg 1750 und 1818, die 3. von Oberascher in  Reichenhall 1834. 
P atron  der hl. Laurentius. 1 u lt. tix ., 2 u lt. port. 8s. Om. bei der Kirche. 
Orgel m it 4 Reg. Gottesdienst an allen gewöhnlichen Sonntagen des Jahres 
und am Feste des hl. Joseph. Ewige Anbetung am 26. J u l i .  —  S t i f t u n g e n :  
24 Jahrtage, 23 Jährmcssen. Meßner und Cantor der Lehrer.

2 ) F e ld k irch e n , östlich von A inring an der Salach nächst der Eisenbahn 
von Reichenhall nach Freilassing gelegen. Erbauungsjahr 1520. Restaurirt. 
S ty l  gothisch. Geräumig. Baupflicht: Kirche und Decimatoren. Kuppelthurm 
(1656 erbaut) m it 3 Glocken, gegossen 1536, 1682 und 1725. Eonsecrirt 
durch Bischof Bertholt» von Chiemsee am Tag deö hl. Michael 1521. Patro- 
cinlum am Feste M a ria  Himmelfahrt. 3 u lt. tix . 8«. Om. bei der Kirche. 
Orgel m it 6 Reg. Pfarrgottesdienst an den Frauenfesten, Qnatempersonntagen, 
Epiphanie, Sonntag nach S t.  Sebastian und Erntedankfest. Außerordentliche 
Andachten: Feier der 3 goldenen Samstage; an den Donnerstagen in  der Fasten 
Oelbergandacht. —  S t i f t u n g e n :  20 Jahrtage und 14 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a ft von der schmerzhaften M utte r und vom hl. Sebastian. 
Oberhirtlich errichtet am 3. September 1723 m it den Bruderschaftsablässen vom 
I .  1723. Vollkommener Ablaß fü r das Fest des hl. Sebastian in  psrpntuum  
verliehen am 22. Januar 1850. A ltarprivilegium  vom 20. December 1780 
N! norpötnnm ; Hochaltar täglich, bei den 3 Seelengottesdiensten alle Altäre 
der Kirche privilegirt. Hauptfeste der letzte Sonntag im September und Sonntag 
nach S t. Sebastian. Convent jeden letzten Sonntag im  M onat m it Nachmit- 
tagsprcdigt und Procession. Vermögen der Bruderschaft: 4000 47.

Meßner und Cantor der Lehrer deS Ortes.

3) T u n d o r f ,  westlich von A inring gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. 
S ty l gothisch. Baupflicht die Kirche. Om>8. <lu6. Kuppelthurm m it 3 Glocken, 
gegossen die kleine 1769, die beiden andern 1845. Patron der hl. M a rtin .
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2 u lt. tix . 88. 0>i>. Orgel m it 4 Reg. Gottesdienst au allen gewöhnlichen 
Sonntagen des Jahres. Sept.-Ablaß am Sonntag nach dem Feste des 
hl. Bischofes M artinus. —  S t i f t u n g e n :  13 Jahrtage, 12 Jahrmessen. —  
Meßner und Cantor der Lehrer des Ortes.

IV . p flirrv e rh ä ltn ifs e : Inb . eollut. Fassion: Einnahmen: 3538 47. 65
Lasten: 1485 47. 55 />?>., Reinertrag: 2053 47. 10 —  Widdum: 10 Im
92 rr 72 qm ----- 32 Tagw. 7 Dez. Aecker, 7 Iia 64 a 59 qm ----- 22 Tagw. 
44 Dez. Wiesen, 12 Im 65 rr 80 qm —  37 Tagw. 15 Dez. Holz. Durch
schnittsbonität: 8. —  Pfarrhaus: erbaut 1532 von P farrer Friedrich von 
Rusenbach, erweitert 1630, abermals vergrößert und erhöht 1737; geränmig, 
passend, trocken. Ebenso Oekonomiegebäude. Baupflicht bei beiden der Pfründe
besitzer. Hilfspriester: 1 Cooperator und statusmäßig auch 1 Coadjutor, dessen 
Stelle z. Z . unbesetzt ist; Wohnung derselben im Pfarrhause. — D ie M atrikel- 
bücher beginnen 1610.

V. Schlllverlstiltiiisse: 1) Schule in A inring  m it 1 Lehrer, 81 Werktags- und 
35 Feiertagsschülern.

2) Schule in Feldkirchen m it 1 Lehrer, 79 Werktags- und 21 Feiertags
schülern.

3) Schule in  Tundorf m it 1 Lehrer, 69 Werktags- und 31 FcicrtagS- 
schülern. Neu sind die Schulen in  A inring  und Tundorf.

Missionen wurden gehalten 1864 und 1869 durch Redemptoristen, 1879 
du rch? ? . Capuciner.

Kleine Notizen. A in r in g ,  FänImrinAriO) w ird im Inckivulus X rnonm  (788) 
mehrfach erwähnt. D o rt ist bemerkt, daß Herzog Theodebert dem Kloster der 
hl. Erindrud zu Salzburg die v illu  L in im r iu M  m it 30 Gütern, römischen 
Veteranen-Colonisten (exeroitaloZ v iros) und m it M ühlen im Salachflnsse 
schenkte. ( In tl.  t iru .  eck. X e in /, p. 23— 24. 31.)

D ie  Flußfähre über die Salach bei A in ring  (vuckum oinüsrmeeuso) m it 
einem Schiffer und Fahrzeugen überläßt Erzbischof Odalbert von Salzburg 
tauschweise der edlen Frau Ellanpurga und ihrem Vogte Dietrich. (K ie im a v rn , 
ckuvrrvm I I .  128.) Seinen sonstigen Besitz zu A inring  uck in Ire rinZun, ver
tauscht derselbe M etropo lit an seinen Blutsverwandten Hartwich. (U. o. 134.)

W ie aus der Uebersicht des Decanates hervorgeht, trug schon im  M it te l
alter die P farrei, deren Pfarrkirche zu Ulrichhvgel sich befindet, die Benennung 
UnIm i'inA '. D er erste bekannte P farrer Christian Fuchs w ird uns 1419 in 
Urkunden des Klosters Nonnberg genannt. Seine Nachfolger waren Georg 
Aschacher (1 4 5 4 ), Leonhard M a ir  4 1470 und Wolfgang Faber, der in 
Documenten des Pfarrarchivs innerhalb der Jahre 1470 und 1500 als P farrer 
von A inring aufgeführt ist.

E in  edles, hier seßhaftes Geschlecht scheint im  X I I I .  Jahrh , bezeugt m it 
Friedrich, O tto  und Konrad von Ainhering, welche im  I .  1293 zu Högelwerd 
einer Verhandlung anwohnen. (Deutinger, B e itr. IV . 341.)

Am 15. M a i des I .  1611 wurde ein Inven ta r über die Paramente der 
zur hiesigen Pfarrei gehörigen Kirchen aufgenommen; es ergaben sich hiebei manche 
namhafte Werthgegenstände. D ie  Pfarrkirche bei S t.  Ulrich am Högel besaß 
u. a. „2  Nürnberger Tepich vor dem A ltare, 1 Rot doppeltaffetens Meß
gewannt so Tobias A lt in  verehrt, 1 Cranz m it Perlen vnnd Schlayr ober 
1 Monstrantz." Bei S t. Lorenz und S t. M a u r it iu s ^ )  zu Ainchering war

* )  Die viachtoimnen des Einher, Förslemmm t. :n .
Dieser zweite Kirchenpatron w ird in einer Uebersicht der Pfarrei A inring vom I .  t t i t i  genannt
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vorhanden: „1  Plab damaschgens Meßgcwandt m it vnnser Frauen B iltn u s  
«um p g rtin e n tijs ."  Am 26. J u n i 1625 ereignete sich in  letzterer Kirche ein 
seltsamer Einbruch, indem „aus denen sonst wolverwarten kässten ohne Ver
letzung der Schlösser 2 Silbereine vergulte Kelch m it hinderlaßung deß dritten 
den sie auch wol hettcn nemen Können sambt dem vusonio pro in tirnns vnd 
etlichen Kelchtüechern" geraubt wurden. (Erzb. O rd. Arch.)

Ziemlich spät, am 9. J u l i  1625, setzte das erzbischöfliche Consistorium zu 
Salzburg den Pfleger von Staufeneck, in  dessen Pfleggericht A in ring  gehörte, 
von diesem Vorfalle in  Kenntniß, damit er geeignete Spähe verfüge.

Unter den Pfarrherren von A inring haben sich durch besondere W ohl
thätigkeit hervorgethan Peter Neuhauser (f l 1796), der den Kirchen und Armen 
seiner P farre i zu gleichen Theilen 3464 fl. hinterließ und Matthäus Reiter, 
aus dessen Nachlaß die Armen 2793 fl. und ebensoviel die Schulen des P farr- 
sprengels erhielten, während der Schuldienst Tundorf speziell m it 1200 fl. 
bedacht ward.

Vom 28. A p ril bis 5. M a i 1850 wurde am Högel das 1000jährige, in 
A in ring  das 700jährige Jub iläum  gefeiert. Erzbischof K arl August erhöhte 
die Feier durch seine Gegenwart. V g l. Schematismus v. I .  1851 L>. 183.

Ueber A inring  vgl. Hübner, Beschr. d. Erzstiftes Salzburg I. 128— 130. 
132; Hohn, A tlas von Bayern, Oberbayern S . 100— 101; Z illn e r, salzb. 
Culturgeschichte S . 113: Oonspeetns Xreüickiooo. Lu lisb. p. 108. (Oberb. 
Arch. I I I .  96.)

Perach, p s ru Iia liJ )  erscheint um das I .  927, indem Erzbischof Odalbert 
von Salzburg dem Priester Gotesmann im  O rte  porulm ü tauschweise überläßt, 
was derselbe dort bereits als Lehen besaß. (L le im u ^ rn , lu v n  v ia  I I .  143.)

Pfarrer Christian Rosenegger zu A in ring  berichtet im  I .  1617 dem erz- 
bischöflichen Consistorium zu Salzburg, im  „ S t .  Andres vnd S t .  Rueprechts 
Gottshauß zu Perrach möcht die samblung vnd was in  Stockt) khombt Järlich 
in  die 4  fl. ertragen." (Erzb. O rd. Arch.)

F e ldk irchen  wird schon in  Bischof Arno's Verzeichniß vom I .  788 als 
v illn lu  6uinpu8 m it römischer Bevölkerung aufgeführt. (Inckio. ^Irn. ock. 
Liomr: p. 17.)

B is  auf die neuere Zeit war Feldkirchen als marianischer W allfahrtsort 
berühmt. —  I n  dem In ven ta r vom I .  1611 findet sich „bey der l l i l i s l  zu 
Feldtkhirchen" unter den Ornaten und Kleinodien verzeichnet: „1  Rot Mosert 
Samettes Meßgewannt m it dem Khieuburgerischen vnnd LampbergerischenWappen."

B ic h e ln , p u liila  loonrn, vertauscht um das I .  927 Erzbischof Odalbert 
von Salzburg an die edle Frau Ellanpurg. ( In v u v iu  I I .  127.)

Am 15. December 1419 stellen Pau l von B icheln*^) und seine Hausfrau 
Ludmilla dem Kloster Nonnberg einen Revers aus über das zu Erbrecht empfan
gene Reicholczlehen in  der Pfarre Ainering. (Nonnb. Urk. bl. 158.)

D as „ S t .  Erasm und S t .  Catharine Gottshauß zu Püchl" w ird er
wähnt 1617.

T u n d o r f ,  v illu  R u n n in c k o r l,^ )  geht im I .  930 als Schenkung des 
Priesters Liutfred in die Hand des Erzbischofes Odalbert von Salzburg über. 
(Invnvio , I I .  161.)

)0 Wahrscheinlich ans IvrKnIni - Bergslnß.
**) Die Bauern von Bicheln sollen nach einer pfarranulichen Notiz noch jetzt Hörige des Klosters 

Nonnberg sein.
« N  Dorf des Tnnno. Förstemann t. 3i>ö.
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Während in einem Kirchenrechnungscptracl vom I .  1611 das würdige 
St. Martinsgvtteshauö zu Thundorf verzeichnet steht (mit eine,» Vermögen 
von 103 fl. 4 kr. 2 dl.), wird in einein Berichte vom I .  1617 geschrieben: 
„S t. Philippi vnd Jacobi Gottshuuß zu Thundorff." I n  den Documenten 
des XV III. Jahrh, ist überall der hl. Martinus als Schutzheiliger von Tun
dorf genannt.

S traß , loons ZtimL-VJ fuxtn Porniiaoli, wird im I .  930 von Erz
bischof Odalbert eincin adeligen Priester Engelperht als Eigenthum überlassen. 
(.1 nvavia II. 154.) Ein Gut zu Straß befindet sich unter den plainischen 
Gütern, welche Graf Leutold im I .  1217 dem Kloster Högelwerd bestätigt. 
(Deutinger, Beitr. IV. 331.)

Die Nömerstraße von .luvnvum nach .Irtobritzn (Raschenberg) führte, 
wie sich deutlich nachweisen läßt, über Adlstätten und Straß.

Um 1030 ist beurkundet: Utzriwurmperoü^) in wont.6 Usssilv, jetzt ver
schollen. (chuvnvin II. 230.) Ottmaning, O tw aringen^) erscheint schon um 
das I .  750. (Ind. .Zrnoilw (ürev. not.) p. 41.)

Noch im vorigen Jahrh, befand sich zu Sur eine Filialkirche zu Ehren 
der H. H. Stephan und Urban, welche in der Aufklärungsperiode nieder
gerissen wurde.
Matthäus Reiter aus Salzburg, 1797 bis zu seinen: Tode, 28. M ai 1828, Pfarrer zu 

Ainring, hat sich als Berfnsser mehrerer vorzüglicher Gebetbücher für die Jngend hervorgethan. Auch 
schrieb er einen Nachtrag znr Biographie des, k. Aegpd Jais. Salzburg 1828.

2. Anger.
Organisirte Pfarrei, mit 1779 Seelen in 287 Häusern.

Anger, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, 4

Au, E.........................
122 S. 21 H. -  K il.

l „ 1 „
Hadermarkt, D. . . 2? 8 „ 1 ,,
Holzhausen, D. . . - 112 „ 21 ,, 0,2 „
Pfasfendorf, D. . . . 42 10 „ o „ „
Pfingstel, W. . . . . 24 „ ,, 8 „ .,
Premschmid, E. . . - 9 i „ 1
H öge lw e rd  z. H., NLk. 60 „ 9 ,, 2,. „
Grub, E..................... 1
Irlberg, z. H. . . . - 101 ., 1b , .3 - b „
Kraxensteig, E. . . . 8 „ 1 .. 2,- ,»
Mooshäusl, E. . . - 7 „ 1 „ 2 „ „
Penlmacher, E. . . . 6 „ 1 „ 2 „ .,
Ranisau, E. . . . . --  „ 1 „  5 „
Stoißberg, z. H. . . - 172 „ 19 „ 4 - 6 „
Stockheim, W. . . . . 14 „ 2
Thennhausl, E. . . . 7 „ 2
Untermeierhofeu, W. . . 10 „ 2 „  2 „  „
Weiherer, E. . . . 1
Zellberg, z. H . . . . . 100 „ 15 „ 4 - 5 „

Aufham , D., Flk. . . . 215 „ 84 „ 4 „

Hochreit, E. . . . . IS .  1 H .2 „K il.
Hoimham, D. . . . 86 „ 6 „ 1,, „
Höllwing, E. . . - -i „ 1 „ 4 „
Holzhainzcl, E. l „ 1 ,, 4 „
Holzmeister, E. . . ! ,, 1 ,, 2,. „
Jechling, D. . . - 98 ., 17 „ 5 „
Kohlhänsl, E. . . . 8 „ 1 „ 2 „  „
Kröpfet, E. . . . . 9 „ 1 „ 0 „  „
Oberhögl, z. H. . . 128 „  20 „ 3 - 5  „
Reitberg, z. H. . . 51 „ 10 „ 1 - 8 „
Schuster am Feld, E 2 ,, 1 „ 1,, ,,
Seclandel, E. . . . 7 „  1 „ l,, „
Sixtcnhänsl, E. . . 2 „ 1 „ 4 „
Unterberg, z. H. . - 62 „ 9 „  5 „
Unterhagl, z. H. . . 71 „ 10 „ 2 - 3 „
Zimmermeister, E. - 8 „  1 „ 1 , ,  „

K leinhögl, D., Flk. . 79 „ 12 „ 2,^ „
Löwloh, z. H. . 82 „ 4 „ 4 ' „
Thal, z. H. tz . . . 8b „  15 „ 1 - 2 „
Vachenlueg, W., Schl.-

Cap.................... - 80 „  5 ,, 4 „

Anm erkungen: 1) Egelreit, Windschnurr, Berger und Haberthal bei Deutinger werden nicht 
mehr erwähnt; dort findet sich nicht „Schuster am Feld".

'0 Straß ist von dem lat. strnkn v in  abzuleiten. Bgl. Gotthard, Ortsnamen, S . 21. 
Berg des Herimar.

***) Bei den Leuten oder den Nachkommen des Otmar.
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2) Umfang dcr Pfarrei circn t>0 Kilometer.
3) Wege gut, wegen der Berge beschwerlich.
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Berchtesgaden und in die politischen 

Gemeinden Anfham, Högl und Stoißberg.
0) Unterm 30. December 1873 wurde der Wirth von Mayrhofen hieher cingcpsarrt.

l. psarrs ih : A n g e r, an der Straße von Teisendorf nach Reicheuhall lwchgelcgcn. 
Aussicht vom Friedhöfe unvergleichlich. Nächste Eisenbahnstationen Piding nnv 
Teisendorf, je 6 Kilometer entfernt. Post Teisendorf.

Pfmrlnrche: Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch; Hochaltar neu. 
Geräumigkeit unzureichend. Banpflicht die Kirche. Knppelthurm m it 5 Glocken; 
u) die große: „Johann Oberascher goß mich in Salzburg 180.6." t>) D ie
zweite: ^vcr L la rirr g'imtiu p lvn» O ow inus toeuin. 1492." e) D ie  dritte: 
„Jakob Lidl hat mich gegossen, zu Gottes Ehr bin ich geflossen. Salzburg 
1631." ck) D ie  vierte: „Gegossen von Anton Oberascher in  Reichenhall 1844." 
o) D ie  kleinste: „Andreas Zachenhnber goß mich in Salzburg 1768." —  
(Ions. ciud. Patrvcinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 1 u lt. lix . 2 ult. 
w>rt. 8s. 1>. 6m . bei der Pfarrkirche m it G ru ft? ;) Orgel m it 10 Reg. 
Psarrgottesdienst immer in  der Pfarrkirche. Eoncurs beim Stundengebete in 
den Pfingstfeiertagen. Ewige Anbetung am 12. J u l i.  Sept.-Ablässe an den 
Festen M a riä  Empfängnis;, Himmelfahrt und Geburt. Aushilfe ist zu leisten 
beim 40stündigen Gebete in  den Weihnachtsfeiertagen in Teisendorf. Außer
ordentliche Andacht keine gestiftet. Am Mittwoch nach Ostern B ittgang in 
die Filialkirche Aufham m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  17 J a h r
tage ohne V ig il. 3 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a f t  von der immerwährenden Anbetung deö allerheiligsten 
Sakramentes, oberhirtlich errichtet am 13. September 1678. Hauptfest Pfingsten, 
gefeiert m it Stundengebet, Hochamt, Predigt und Prvcession. Convent jeden 
3. Sonntag im M onat m it Nachmittagspredigt, Dreißiger und Prvcession; 
am Donnerstag vorher allemal hl. Amt ooruin exp. 8s. fü r die M itglieder. 
Jeden Quatemper-DonnerStag ebenfalls hl. Am t vor ausgesetztem Allerheiligsten; 
auch V ig il,  Requiem und Libera. Vermögen der Bruderschaft o. 1630 M .

Meßner und Cantor der Lehrer. Vermögen der Kirche 12000 4 /.

I I .  liebe »Kirche: H ö g e l w e r d , ^ ' )  ehemals Klosterkirche, einsam an einem 
kleinen See gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Barockstyl. Baupflicht der 
S taa t. 6on8. ckub. Kuppelthurm m it Laterne. 4 Glocken, u ) D ie  große 
trägt in  romanischen Majuskeln die Aufschrift: „ I 0 I I F iM L 8 ,  LILRI4L118, 
6 6 6 r1 8 , L IL .L 0 V 8 ."  b) D ie  zweite gegossen von Johann Oberascher in 
Salzburg, e) D ie  dritte: „O u rl LVvItgunA 6 n M ' goß mich in  Salzburg 
.Vuno 1746." <l) D ie  vierte: „W olfgang Gugg goß mich in Salzburg Anno 
1768. 8. LI. L R  0 . 8 8 . I .  k .  L I." —  Patrvcinium am Feste der h l. Apostel- 
fürsten Petrus und Paulus. 6 u lt. tix . 88. 6 . Klvstergruft. Orgel m it 12 Reg. 
Gottesdienst am Patrvcinium durch die Pfarrgeistlichkeit. —  S t i f t u n g e n :  
1 Jahrtag m it V ig il und Requiem. Meßner der gegenwärtige Wirthschafts
pächter, vom Aerar bezahlt. Kirche ohne Vermögen.

*) Unter IN. n. befindet sich hier der Grabstein des Chorherrn von Högelwerd IX Augustin 
Griesacher, Vicars in Piding, P 1677.

" y  Im  Klosterhofe unter dem sogen. Winterchore sieht man mehrere Denksteine: IVoItzanA 
Xai'seliorulor Dvonnus P 1070; liiotmrclus.Iolmsrvvis-, prnspositns P 1609. „Wolfgang 
Grissteter allhie Brobst hat diesen paw lassen Machen Im  1030 Zar." Eine gleiche I n 
schrift von Propst Balthasar vom I .  106-1.
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C a p e lle  in Vachen lueg au der Ruine des gleichnamigen Schlosses. 
Ursprünglich erbaut 1444, wicdererbaut 1843. 1 a ll. nort. ln  Iiun. U. ick. V. 
beuedicirt 1848. An mehrereil Tagen des Jahres w ird hier eelebrirt.

H I. M stUKtt'chni: 1) A u fh a m  au der Straße nach Neichenhall gelegen. Erbau- 
ungsjahr unbekannt. Ohne ausgeprägten S ty l. Geräumigkeit zureichend. B au 
pflicht die Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken. (Ions. cknb.' Patron der hl. 
Jakobus. 3 u lt. Gottesdienst am Patrocinium , an den Apostelfesten und sonst 
mehrmals unter der Woche. Nießner ein Ortsbewohner. Vermögen der Kirche 
8700 47.

2) S te in h ö g l.  Erbauungöjahr unbekannt. S ty l gothisch, gut restaurirt. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken. 
(Ions. (Ink. Patron I. der hl. Georgius, I I .  der hl. Leonhard. 2 u lt. Gottes
dienst am Patrocinium und mehrmals an Wochentagen. Meßner ein O r ts 
bewohner. Vermögen der Kirche 13021 47.

IV . Nfarrverhättnissk: Präs. S . M. der König. Fassion: Einnahinen: 3131 47. 
52 H ., Lasten: 1248 47. 46 ach, Reinertrag: 1903 47 6 ach Pfarrhaus 1861 
erbaut, geräumig, Passeno, trecken. Baupslicht der S taat. Statusmäßig 2 Hilfs
priester, z. Z . bloß 1, wohnt im Pfarrhofe. D ie  Malrikelbücher beginnen 1674.

V. SchuiverlM knissl: Schule in Anger m it 2 Lehrern, 220 Werktags- und 
90 Feiertagsschillern.

Mission wurde gehalten 1844 durch "17 Redemptoristen.

M eine Rotsten. A n g e r hieß ursprünglich M m M rA O Ltnro liÄ ch) gmro n li«  no 
m ine Uünt'tinckorl voontmp, und wurde, wie ein E intrag unter Abt T ituü  
(988— 1025) besagt, von einem Grafen ^V iligovvo  dein Kloster S t. Peter 
in  Salzburg geschenkt. (X ls im a ^ rn , .luvuv in  I I .  289.)

Es ist wahrscheinlich, sagt ein bewährter Historiker, daß E llanpurg, die 
Erbauerin der genannten Kirche, die Tochter dieses Grafen gewesen sei. A ls  
um das I .  1125 das Kloster Högelwerd gegründet wurde, muß auch schon 
das Gotteshaus „Ellinburchirchen" durch den Abt von S t. Peter oder den 
Erzbischof von Salzburg der neuen S tiftu n g  überlassen worden sein, denn in 
der Confirmationsurlunde, welche Papst Gregor IX . am 6. M a i 1228 dem 
Kloster Högelwerd ausstellte, ist dasselbe ausdrücklich angeführt. (I l6 § . Lote. 
I I .  172.) D ie  völlige Jncorporation erfolgte indeß erst im I .  1323. Unter 
dem Propste Friedrich Hager von Högelwerd um das I .  1304 wurde zugleich 
m it dem Münster und mehreren anderen Kirchen auch die Pfarrkirche zu Anger 
(Loo lss iu  OeixwrAsIrireimrmw) von nicht näher bezeichneten Feinden geplündert 
und entweiht. (ickwlLA'or, I lm tm iu  LrUiskurg-ensis p». 1249.) A ls erster 
bekannter P farrvicar begegnet uns U lrich, wahrscheinlich Chorherr von Högel- 
wcrd, im  I .  1292. (Deutingers B c itr . IV . 544.)

Aus dem X IV . Jahrh , w ird uns von einer Mesfen-Fundation zu hiesiger 
Pfarrkirche berichtet: „H er Jacob vom T hurn  der jünger R itter vnd Barbara 
sein Haußsraw, eine von Waldegkh, haben gestifst ein ewige Wochenmeß gen 
Eberßkircheu bey Heglwert; deß S tifftb rie fs  Datum  stehet 1397." (Hund, 
Stammenbuch I I .  S . 346.) D ie  Blesse war auf U. L. Frauen A lta r alle 
Montage zu lesen; als Fond war ein G ut auf der Leiten im  Stauffenecker 
Gericht angewiesen.

D ie  veränderte Benennung der P farrei mag in  die Wende des X V I .  bis 
X V I I .  Jahrh , fallen. I n  einem Bericht vom 29. M a i 1617 liest man:

*) Kirche der «Lllanpurga. «gl. Invnvin II. 127.
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„Bey vunser lieben Frauen Gotshauß aus dein Anger zu Ölpeskhürch."*) 
Ein Visitationsprotokoll vom 5. September, 1702 schildert den Zustand der 
Pfarrkirche (ssvl. pur. II. N. Virg'. in ÖIperZsstursüsu, vulxo rViilrer) 
folgendermaßen: „Hubst 4 altaila üxa st oonssorata, prastsr altars in 
OupsIIg. üclslium rwimaruw, in rinn sslsbrutur super portatili. In summo 
ussoi vntnr 8. lüuvdsristi» in tubsrnnsulo bvns slauso, ooram guo aräot 
lumsn Perpetuum. 2''"'" ex oornu lilvanAelij sst äscüeatum all bonorsm 
8. Üslmstmni. 3'"'̂ " ex sornu I'lpistolas 8. Llurxuritbns. In OapsIIa 
ticlelium unimnrum sst. lAotura II. N. V. Oassaviensis." (Acten des erzb. Ord.)

Bei Aufhebung des Klosters Högelwerd (1817) wurde das bisherige Pfarr- 
vicariat Anger selbstständige Pfarrei; am 5. Mai 1818 erhielt Alois Plutz, 
Eaplan zu Neuötting, seine Ernennung zum Pfarrer von Anger.

Die definitive Organisation dieser Pfründe erfolgte erst durch königl. Rescript, 
datirt „am Bord der Medea im Hafen von Ancona den 31. März 1836." 
(Dcutingers Beitr. IV. 530.)

Auf dem Hochaltare der Pfarrkirche ist unter dem Hauptbilde der Krönung 
Mariens ein altdeutsches Vesperbild von schöner Arbeit angebracht.

Vgl. über Anger stuvuvm I. 296; 8. Hübner, Beschreibung des Erzstiftes 
Salzburg I. 130 ff.; Oouspsstus Xreüiüiocoss. 8ulisb. 1772, p. 109; 
Oberbayer. Archiv XIX. 149.

Aufham, Wohl jenes Iltüe im ,^) nächst welchem ein Gut (munsus) 
durch Erzbischof Eberhard I. von Salzburg um das I .  1150 an das Stift 
Herrenchiemsee geschenkt wurde. (Nou. Ilois. II. 306.) Die Kirche daselbst ist 
schon im 1 . 1312 reconcilürt worden; im I .  1415 erfolgte dort die Stiftung 
einer Wochenmesse. (DeutingerS Beitr. IV. 345. 358.) Die Inschrift des 
Portales an der hiesigen Kirche a. a. O. S. 409.

Steinhagel dürfte jene muuitio I ls Z ilu ^ )  sein, welche zu Anfang des 
XIII. Jahrh, in salzburgischen Documenten vorkommt. (Meiller, Regesten 
S. 184. 481.)

Die Kirche daselbst erscheint am 2. Mai 1443, unter welchem Datum 
der Cardinal Alexander, Patriarch von Aquileja, der Kirche des hl. Georg und 
des hl. Leonhard auf dem Steinbögel Ablässe ertheilt. (DeutingerS Beiträge 
IV. 363.)

I n  der Nähe existirte eine St. Johannescapelle: „sapslla 8. .Icmrmis 
Iluptistas in silva 8vKl." Es war eine kleine Rotunde, in der sich außer 
einem Altar ein vas msrmorsum suw acpm lustrali befand. Vielleicht ein 
einstiges Baptisterium.

Kloster Högelwerd, ursprünglich IVsrcla -s-) genannt, ist entstanden aus 
einer Mönchszelle, deren einstiges Dasein aus mehreren Spuren sich ergibt. 
Schon der ganz nahe sich erhebende „Zellerberg" mit der Ortschaft Zell deutet 
klar auf eine solche hin. Wann Högelwerd als Chorherrnstift gegründet wurde, 
läßt sich nicht mit Gewißheit sagen; als Gründer werden genannt die Grafen

H  Indeß werden die Benennungen: Anger und Oelbergskirchen lange Zeit abwechselnd gebraucht. 
Der „Anger", von dem der O rt den Namen hat. nördl. von der Kirche gelegen, wurde nie 
überbaut, sondern ist noch heutzutage deutlich wahrnehmbar.
Auf einer Anhöhe gelegenes Heim.

** * )  Ueber Ilo A iln  siehe diiDNotizen zu Högelwerd.
-s-) Insel (eines kleinen L-ce's). Den Ortsnamen IlLAolrverclv finden w ir urkundlich im 

I .  1217. K vA il scheint die althd. Form für das jetzige „H üge l" zu sein. I r r ig  behauptet 
Förstemann (Ortsnamen S . 12—43), daß sich „Hügel" in alten Namen noch nicht finde.
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von P la in ; Z illne r setzt die S tiftu n g  des Klosters um das I .  1124 an. 
(Salzburgische Kulturgeschichte 209.)

D er erste bekannte Propst von Högelwerd ist Tagibertus, am 3 l .  J u l i  
1129 in  dieser Eigenschaft beurkundet. (M e ille r, Regesten S . 362.)

B a ld  bestätigte Papst Eugen I I I .  (durch Urkunde clci. Cisterz am 14. Sep
tember 1147) dem Domcapitel zu Salzburg das Recht, den Propst dieses S tiftes 
zu Präsentiren. (Deutingers B e itr. IV . 329.) Unter Propst Engelbert I . * )  
(o. 1205— 1218) und wieder 1225— 1229 gewährleistete G ra f Lenthold von 
P la in  vor seinem Zuge ins hl. Land 1217 dem Kloster Högelwerd alles, was 
seine Ahnen und M inisterialen demselben geschenkt hatten und was bereits einen 
großen Besitz in  Bayern, Salzburg und Oesterreich ausmachte. (Koch-S tern
feld, Beiträge I I .  188 sf.) D er G ra f kehrte aus Palästina wieder zurück, 
aber im Auge schwer verwundet starb er zu Tarv is  in  J lly rie n  und wurde 
in  Högelwerd begraben, am gleichen Tage, an dem die Klosterkirche daselbst 
die Consecration erhielt. (I luns i/., (lermkmür stiern I t .  325.) Propst Engel
bert I I .  1249— 1274 (sein von Geiß nicht angegebener Geschlechtsname hieß 
„von Aschau") empfing von einem späteren Luitold von P la in  als Vermächtnis; 
fü r sein Kloster einen großen W ald, der an den Jnzeller Forst stieß und fortan 
das werthvollste Besitztum der Chorherren von Högelwerd bildete. (Deutingers 
B e itr. IV . 335.) Um diese Zeit (1293) erscheint als Canoniker dahier: Heinrich 
der Schulmeister von Garö.

Z u r Zeit des Propstes Leopold (1312) wurde die Münsterkirche zu Högel
werd neu erbaut, aber schon zehn Jahre darauf in  Folge der Schlacht bei 
Ampfing überfallen und geplündert. Bischof Ulrich l.  von Chiemsee reconciliirte 
dieses und mehrere umliegende entweihte Gotteshäuser im I .  1323. (L lö tr^ s r, 
b ist. Lulisb. p. 1249.)

Unter Propst Benedict (e. 1436— 1478) wurde dem S tifte  vom Erz
bischof Sigmund von Salzburg ein specielles Asylrecht (Freyung) zugestanden; 
der M etropolit erklärt: „D aß w ir  dasselb Kloster, was Jn e r des Jne rn  Graben, 
vnd alß v ill den Wasen, daraus das bemelt Closter gebaut, begriffen ist, m it 
fürstlicher Freyheit gefreiet haben." D as S t i f t  scheint dieser Aeußerung nach 
auch befestigt gewesen zu sein.

Einer der vorzüglichsten Prälaten von Högelwerd war ohne Zweifel W o lf
gang Griesstätter (1 5 2 2 —1541); seiner kräftigen Leitung verdankt das S t i f t  
neuen Aufschwung, namentlich in  materieller Hinsicht. D ie  erfolgreiche Aus
schließung des Bergbaues zwischen dem Raschenberg und Neukirchen ist ihm 
hauptsächlich zuzuschreiben, sowie auch durch ihn der salzburgische Banernaufruhr 
von der Umgegend von Högelwerd ferngehalten wurde. (Deutinger, B e itr. 
IV . 377 ff.)  Unter seinen nächsten Nachfolgern gerieth das Chorherrnstift in  
schlimmen V erfa ll; eine V isitation durch Bischof Sebastian Cattaneus von 
Chiemsee im  I .  1593 enthüllte ein unerfreuliches B ild  der dortigen Zustände. 
Erst einem Propste aus dem Säcularklerus, dem salzburgischen Domherrn 
M arquard von Schwenkn (1 6 0 9 — 1634), gelang es, in  dem zerrütteten Haus
halte, sowie in der gelockerten D isc ip lin  des Klosters wieder Ordnung zu 
schaffen. (Deutinger, Beiträge IV . 398 404 ff.) Beim Eingänge in den 
sogen. Fürstensaal hängt jetzt noch sein P orträ t.

Von den folgenden Vorständen des S tiftes  Högelwerd thaten sich beson
ders hervor der gelehrte Johann Adam Weber aus Aschaffenburg (1672— 1686)

*) Meiller nennt außer Tagibertus noch 2 Pröpste, Otto, 1264, und Hermann, 1218— 1221, welche 
bei Geiß in Deutingers Beitr. IV. 330, fehlen.
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und Johann Baptist Zacherl (109 l — 1725). Unter letzterem fanden 1.692, 
1699 und 1702 Visitationen des Klosters statt, welche zwar viele Mißstände 
erkennen ließen, aber auch die Anregung zu einem besseren Ordensleben gaben. 
Das im I .  1702 aufgenommene Protokoll enthält u. a. auch eine Beschreibung 
der Klosterkirche. Wir geben dieselbe hier nach ihrem Hauptinhalte: „deolesüi 
ölonnsterinlis 8. 8. kotri et Urusti. (fuinyue Imbei ultru'iu . . . 8uwrnum 
est tixum et oonssorutum aä Iionoreni 8. 8. Uetri 6t Uanii. 2''""' ex 
dornn dvnnLfelii ucl üonorein II. 51. V. Xssnmptae. 3"'"" dx eornn 
dpistolue ncl Iionorem 8. .4nAU8tini. In qunrto ex oornu dvnnAelii, ubi 
est ImnAO 8. dutlmrlnue 6t insiZnis relchuin, nempe enput 8. Vlurtspris 
dulnliue, eelelwntnr super portntili. In csuinto purster ex dornn dpistolus, 
nbi 68t dupellu et dorpus 8. klueiäi stlnrtpris^) upprodutum u k"'" 
donsistorio et pnbliee expositnm. . . .  In eeolesia snnt tres dr^ptue, 
in meckio, non proenl u summo uituri, ex eornn dvam^elii pro 8epultnrn 
I). O. Urueposstornm, et, ex eornn dpistolne pro sepnlturu donventuulium. 
(Acten des erzb. Ord.)

Propst Johann Baptist II. Puechner, erwirkte 1733 zu Rom für sich 
und seine Nachfolger den Gebrauch der Pontificalien, machte sich aber um sein 
S tift wenig verdient. Von den übrigen Pröpsten des XVIII. Jahrh, ist eben
falls nichts von Bedeutung zu erwähnen. Merkwürdig bleibt der letzte Propst 
des Stiftes Gilbert Grab (1804—1817) dadurch, weil er in Folge seiner- 
unglücklichen Maßregeln das Kloster Högelwerd, welches allein unter allen 
oberbayerischen Chorherrnstiftern der Säcularisation entgangen war, seiner 
Auflösung zuführte. Am 8. Ju li 1817 wurde dasselbe von der bayerischen Re
gierung aufgehoben. (Deutinger, Beitr. IV. 491—518.)

Die Klosterkirche sank zur Filiale der Pfarrei Anger herab; die werth
vollen Paramente derselben gingen als königliches Geschenk an den Frauendvm 
zu München über. Die Stiftsgebäude erkaufte der Bierbrauer Wieninger zu 
Teisendorf.

Im  sogen. Winterchor befindet sich eine altdeutsche Sculptur, Ritter in 
Lebensgröße von schöner Arbeit, angeblich der Stifter des Klosters.

Im  I .  1834 fand man hier im ersten Stockwerke des Hinteren Thor- 
thurmeS einen Marmorstein eingemauert, der sich als eine Ara des Mithras 
ergab?-"-) Der Aussatz zeigt in der Mitte einen mit Bockshörnern versehenen 
Kopf. Man versetzte den Stein auf einen Vorplatz im ersten Stockwerk des 
Klosters.

Ueber Högelwerd sehe man hauptsächlich: Geiß, Gesch. des Chorherrn
stiftes H. in Deutingers Beiträgen IV. 319—554. M it Abb. des Klosters; 
Meillers Regesten S. 362; Uetrus, derninniu, eunon. .̂ug-ustininnu. ?. II. 
II I.  p. 242 spu.; Kleimayrns .luvnvia, I. 403. 537—538. 589; Uunä- 
dsvvolck, Netropolis blnIisbui-K-ensis II. 267 sgu.; Hübner, Beschreibung 
des Erzstiftes Salzburg I. 131; Oberb. Archiv XVI. 25. X IX . 149. XXVI. 66; 
donspeetns ^.reüiclioeoeseos ^lisdurAens. 1772, p. 112; Alois Huber, 
Einführung des Christenthums III. 47. 168; Jntelligenzblatt für den Jsar- 
kreis 1820, S. 1099 ff.
Högelwerd hat auch einige literarisch thätige M ä n n e r aufzuweisen, so den Probst Johann 

Adam Weber ans Aschassenburg, 1  21. Oktober 1686, der anfangs Jesuit, Professor der Theologie

0  Dieser h l. Leib aus dem Ooomvterium OzrriLvso wurde 1677 dem Kloster geschenkt, aber 
erst 1601 oberhirtlich recognoscirt und der össcntlichen Verehrung ausgesetzt.

"0 0-(6o) 1-(nvivto> ü l-(ikbE) 1>K0 8V6V4U U-snrai) 001v(liil P1U86I Vll-(nmentaili) 
k-sublins) XV11-(sIiu8) 6VVWI16V8 Irsavtus) lusibanch kPos-uik).
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in Franken und in Tirol, bann Chorherr zu Neustift Lei Brixeu, endlich Administrator des Stiftes 
Högelwerd wurde und Verfasser vieler Schriften ist. Sein denkwürdigstes Buch ist wohl: ar« oon- 
vei'sanäi. 8a1isd. 1682.

Gleichzeitig machte sich schriftstellerisch bekannt der Chorherr Andreas Oswald Hiebcr ans 
Linz, P zu Piding als Vicar 25. M ai 1693. Er gab in den Jahren 1685—1687 zu Salzburg 
die Predigtwerte Onx vitav, Narinls und Lnotiarmtiala heraus.

Jakob von Haunsberg zu Vachenlueg ist Verfasser eines, handschriftlich vorhandenen Adels- 
bucheS der Trauner vom Z. 1583, das in Zillners salz». Kulturgeschichte, S. 251, erwähnt wird.

3. Neukirchen.
Pfarre i m it 947 Seelen in 156 Häusern.

Neukirchen, D., Pf.-K , Pf.-S., Schule, -f- Loh, W.......................... 16 S. 3 H .0 „K il.
199 S. 42 H .— Kil. Manerreitcn, E. . . . 1 „ 1 „ 3

A c h t h a t ,  D., Cap., Milpoint, W................. 16 „ 6 „ l..
Schule . . . . . 153 „ 10 „ 2„ „ Mitterstatt, E. . . . 8 „ 1 I

Adligstatt, E. . . . - 11 „ 1 1 Mooshäusl, E. . . . 4 „ 1 ,. 1
Atzelbach, E. . . - 7 „ 1 „ 2„ Niederstraßer, E. . . . 3 1 „ l
Atzelbacherreiten, C. . - 2 „ 1 „ 2 Oberachthal, W. . . . 12 „ 3 ,, 2„
An, W.................. - - 7 „ 2 ,. 1„ Oberreith, E.................. 11 „ 2 „ 1
Beckerreiten, E. . Peckl, W........................ 16 „ ^ /, -I,'.
Berg, E. . . . . . i  „ 1 „ 3 „ Point, E........................ 10 „ 2 ,, 0,.-.
Blumenheim, D. . . . 82 „ 14 „ 3 „ Poschenhäusl, E. . . . 2 „ 1 „ 1
Brannsrcit, E. - - i ,, 1 2„ Rain, E......................... 5 ., 1 o,„
Eder, E. . . . - - 6 „ 1 „ 3 Reiten, E....................... 6 „ 1 „ 3
Farmach, Vorder- und Rollhäusl, E. . . . . 3 „ 1 „ 1

Hinter-, W. . - . . 9 „ 2 „ 2 Schindbichl, 6. . . . 4 „ 1 . o ..-.
Fuchssteigmühle, E. - - 5 „ 1 „ 3 Schnait, E..................... 9 1 „ t',,.
Gabisch, C. . - . - 4 .. 1 „ 0,, Schneckenhänsl, E. . . ''f „ 1 „ 1
Gierstling, E. . . . . 7 „ 2 „ 2,, Schüller, E.................... 3 „ 1 „ 3
Graben, E. . . . . 4 „ 1 „ 1,, Schütz, W...................... 6 „ 2 „ 0„ „
Grabenhäusl, E. . - 2 „ 1 „ 0,,. Schwammgraben, E. 8 „ 1 „ 1
Grabenleiten, E. . . . 5 „ 1 „ 0,-, Schwarzenberg, E. . . 10 „ 1 ,, 1
Grub, E. . . . . . 11 „ 1 „ 0,z Spittenreit, E. . . . 9 „ 1 3
Grünreil, W. . . . . 14 „ 2 „ 0„ Sprung, D.................... 67 „ 7 „ 2
Gschwendt, W. - - 33 „ 4 „ 1„ Stadl, E........................ 8 „ j I .
Hochhorn, E. . . - . 8 „ 1 „ 2 „ Strußberg, W. . . . 16 „ 4 „ 2„
Hörbering, E. . . . . 11 „ 1 „ 3 Unterhorn, C................. 7 „ „
Kendl, E. . . . . . 7 „ 1 „ 2 „ Wald, E........................ 8 ,, 1 2,-.
Kestenlehen, E. . . 1 „ 1 „ 3 Wank, E........................ 6 „ 1 ,, 3
Kreinwinkel, E. .  ̂ . 3 „ 1 „ 0„ „ Wetzelsberg, E. . . . 6 „ 1 „ 2.,
Leiten, W. . . . . . 32 „ 3 „ 1„ „ Willberg, C.................... 6 „ 1 „ >3
Loch, W. . . . - - 1t 2 „ 1,, Winkeln, E.................... 5 „ 1 ,, 1

nicht mehr erwähnt: 
Halste der Ortschaften

Anmerkungen: 1) Bach, Krieureit und Thalhausen bei Dentiugcr werden 
dagegen erscheint das Ortsverzeichnis; anderweitig nm mehr als die 
bei Dentinger jetzt vermehrt.

2) Umfang der Pfarrei circa 20 Kilometer.
3) Wege meist gut.
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Laufen und Traunstein und in die 

politischen Gemeinden Neukirchen und Vögling. ,

I.  P fa rrs th : N euk irchen , an einer Nebenstraße von Siegsdorf nach Teisendorf 
einsam hochgelegen. Nächste Eisenbahnstation Teisendorf, 7 Kilometer entfernt. 
Post Teisendorf.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Restauration eben im Werke. 
Rundbogenstyl. Geräumigkeit kaum zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitz- 

.thurm m it 4 Glocken; die große gegossen 1880 von Oberascher in  Neichenhall,
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die zweite 1781 von Oberascher in Salzburg, ebenso die dritte ; die vierte 
ebenfalls von Oberascher 1834. Consecrirt am 27. August 1424 durch Bischof 
Friedrich 111. von Chiemsee. Patrocinium am Feste des ht. Ulrich (4 . J u l i) .
1 a lt. lix . 2 u lt. port. 8.8. 1». 6m . bei der Kirche ohne Capelle. Orgel 
m it 5 Reg. P fa rrg o tte s d ie n s t immer in  der Pfarrkirche. Concurs am 
Skapulierfestc. Ewige Anbetung am 26. November. Sept.-Ablässe am P atro
cinium, Kirchweihfeste und am Feste der unbefleckten Empfängnis; M a riä . Aus
hilfe ist zu leisten am Rosenkranzfeste in  Teisendorf. Außerordentliche An
dachten: im Advent täglich R orate, nach Angabe; an den Donnerstagen der 
Fastenzeit Oelberg und Kreuzweg, gestiftet; an den Vorabenden der Vorm 
und Festtage Rosenkranz, fre iw illig ; im  M a i täglich Maiandacht, fre iw illig . 
Bittgänge: am Feste des hl. Georgius nach Surberg, am Feste M a riä  Heim
suchung nach M a ria  Eck, beide m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  
24 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 6 Jahrtage ohne V ig il,  16 Jahrmessen. 
Außerdem ist fü r die Fastnachtstage Stundengebet gestiftet m it 8 Aemtern, 
5 Predigten und 4 Rosenkränzen; fü r die 3 letzten Fastensonntage 3 Fasten
predigten; am Barbarafeste ein hl. A m t der Bergknappen.

S k a p u lie rb ru d e rs c h a ft;  Errichtungsinstrument «ici. Rom 25. Februar 
1775 , oberhirtlicher Conseuö vom 15. M a i 1775. Hauptfest am Skapulier- 
sonntag; Convent jeden 4. Sonntag im M onat m it hl. Am t und Nach
mittagsandacht enrrrm 8s. und Procession. —  Vermögen der Bruderschaft: 
2228 ' 47. 57

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer; Schulhaus zugleich 
Meßnerhaus. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 29352 4 7 .4 6  />Z>.; b ) nicht- 
rent.: 16121 47. 49

C a p e lle  in  A c h th a l, benedicirt. N itu lns : M a ria  Schnee. 1 u lt. port. 
I n  der Regel jeden 2. Donnerstag hl. Messe. D ie  Capelle w ird von der 
dortigen Gewerkschaft unterhalten.

I I .  p fnrrverhü ltn isse: 14b. evllu t. Fassion: Einnähmen: 1792 47. 9 ^ . ,  Lasten: 
73 47. 3 6 />Z>., Reinertrag: 1718 47. 7 3 ^ .  Onuscapital ein Annuitätencapital, von 
welchem jährlich 29 47. > 4 /»Z>. zu zahlen sind bis incl. 1884. Widdum: 4 Im 15 a 
68 qm —  12 Tagw. 20 Dezim. Aecker, 1 Im 94 a 21 qm - -  5 Tagw. 
70 Dezim. Wiesen, 1 üu 77 u 86 qm —  5 Tagw. 22 Dezim. Holz. Durch- 
schnittsbonität: 7. Pfarrhaus 1769 aus einem Bauernhaus zum Vicarhaus 
umgebaut, beschränkt, sonst passend und trocken. Oekonomiegebäude m it ersterem 
unter einem Dache und entsprechend. Baupflicht bei beiden die Kirche. H ilfS- 
priester keiner. D ie  Matrikelbücher beginnen 1770.

I!1 . SchulverhüUmsse: 1) Schule in  Neukirchen m it 2 Lehrern, 117 Werktags
und 48 Feiertagsschülern.

2) Schule in  Achthat m it 1 Lehrer, 61 Werktags- und 13 Feiertags
schülern. Letztere Schule 1873 errichtet. — Aus der P farre i S iegsdorf, Ge
meinde Vögling kommen circa 40 Kinder in  die Schule in  Neukirchen.

Mission wurde gehalten 1854 durch ? ? . Redemptoristen.

K le ine N öthen. N euk irchen , jedenfalls seit seinem Vorkommen in der Geschichte 
m it einem Gotteshause versehen, scheint die früheste Erwähnung zu finden m it 
llö n rie u s  clö lU nw ene ln ro lm n, welcher Edle im  I .  1190 zu Salzburg 
urkundlich au ftritt. Lion. Lo io . 556. Unter lateinischer Benennung (a ll novuw 
vcolesium I  poLsessio) w ird  der O r t  angeführt bei den Gütern, welche G raf 
Leuthold von P la in  im  I .  1217 dem Kloster Högelwerd bestätigt. Deutingers
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Beitr. IV. 331 in Anm.) D a s  Dorf Neukirchen bildet schon in der Grenz
beschreibung vom I .  1275 eine der Marken des Salzburger Landes gegen das 
Herzogthum Bayern. Herzog Heinrich X III. sagt in diesem seinem Vertrage 
mit Erzbischof Friedrich II. von Salzburg: Term ini salLburg-ensis eee lesis  
a supraäietis limitilnrs us<zus in Ltaulendrulrs ex  eisclem partibus pro- 
tenäevtur et abinäe vslzue ultra. Xevveuvdiriokieu acl proxim am  «lomum, 
gue Tsrpullel (Parmbichel) clicritur, <zue clomus n o d is , Xevvenolliriellen  
vero eeäet 66ele8ie salxbuiK snsi. (Quellen und Erörterungen V. 2 8 4 — 285 .)

I m  X VI. Jahrh, entstanden unweit Neukirchen durch die Gunst des Erz- 
bischofes von Salzburg mächtige Eisenbergwerke. I m  Eingang der betreffenden Ver
leihungsurkunde vom Erchtag nach S t .  Michelstag 1537 erklärt Erzbischof M atthäus: 
„W ir bekennen für V uns vnd vnnsere Nachkhommen, das Wir vnnsern Lieben in 
Got vnd Getrewen Wolfgangen Probst ze Heglwerdt, Niclasen Rybeisen, der 
^rechten Doktor, Vnnsern Rate, Veiten Schärtl, Vnsern Hofmeister rc. aus I r  
undertenige Bithe diese sondere Gnad getann und S ie  nachfolgender mästen 
genediglich gefreyt vnd In en  verlihen haben . . .  das S y  vnd sonst niemands 
ander . . .  von Vnnsern Schloß Raschenperg hinauf an vnd nach den Teisen- 
perg vnd umb N eukirchen bis an die bayrisch Gränitzen allenthalben daselbst 
uinben Eisenperkwerk pawen." (Koch-Sternfeld, Beitr. II . 2 14 — 217 .)

Durch letztwillige Verfügung hat Joseph Meyer, Dechant und Pfarrer zu 
Teisendorf (1 7 4 0 — 1767) für Neukirchen, das bis dahin exourrenäo von einem 
Hilfspriester aus Teisendorf versehen wurde, eine eigene Seelsorgstelle gestiftet. 
I n ,  dem Stiftbriefsprojekte heißt es: „daß bey dem . . .  8 . Iltlalriei Llial 
gotteshauß Neukirchen auf ewige Weltzeiten mit unserm gdgsten Oräinariats 
6ÜU80U8 ein V ieariat errichtet und ein eigener Seelsorger angestellt werden 
solle, wie dan auch zu solchem ende (weilen daß von dem Erblasser in seinem 
T estam ent bestimmte (kapital pr 400 0  fl. zur Stiftung dieses Vivariats keines
wegs zuelänglich erfunden worden) auß der Verlassenschaft des obgedachten 
Dechants und Pfarrers . . .  ein hinlängliches S tiftungs (kapital sicher auß- 
gezeigt, der B au  des neu erkauften Gütels Abten- oder Schindlbichl genannt 
zur Wohnung eines zeitlichen Viearij vollendet sehe und nunmehr zur gänz
lichen berichtigung der Sachen nur mehr Vnsere gdgste Lreotion, (konürmatiou 
und Uatikmation ermangle." D ie definitive Errichtung des Vicariates Neu
kirchen erfolgte am 6. Dezember 1769. A ls erster Vicar daselbst erscheint der 
Bruder des obengenannten Stifters —  M atthäus Richard Meyer. (Akten 
des erzb. O rd.)

Unter dem 11. April 1876 wurde das Bicariat Neukirchen zur Pfarrei 
erhoben und im folgenden Jahre Joh . Ev. Friedl aus Petershausen zum Pfarrer 
von Neukirchen ernannt. V gl. Schematismus 1877, S .  213.

Ueber Neukirchen vgl. Hübner, Beschr. des Erzstiftes Salzburg II. 147. 
154; Kleimayrn, lluvavia I. 296 . 4 06 . 420; H ohn, Atlas von Bayern, 
Oberb. S .  156; Oonspeetus ^.relliä. Lalisd. 1772, p. 111.

4. Otting.
Pfarrei mit 1398 Seelen in 235 Häusern.

Otting, D ., Pf.-K., P f.-S ., Schule, 2
l>8S. 7 H . - K N .

Aich, E.......................... 10 „ 1 „ Z „
Aichwies, E................... 6 „ 1 „ S „

Westklmnyeri Diöresmi-Beschreiiuns,. IN.

Alperting, E. . . 
Biburg, W. . . 
Breitcnloh, E. 
Dankerting, W. .

. 8 S .  1 H . 1  Kit.
- 15 „ 2 ,. „
. 3 „ 1 „ 1 „
. 16 „ 3 „ 2 ,, „

23
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Dettenberg, W. . . . 28 S. 6 H .2 „K il. Passn, E. . . . 5S . 1 H .4 „K il.
D e ttlh a m , D., Nbk. . 49 „ 8 ,» 1,. „ Plossau, E. . . 6 „ 1 „ o „ „
Dieperting, W. . . . 36 „ 6 „ 1 „ Scharling, E. . . 4 „ 1 „ 1
Elsenloh, E.................... 6 „ 1 „ 2 „ Scharmöß, E. . . 6 „ 1 „ 1 „
Filz, E........................... 4 „ 1 ,, 3 „ Schershausen, D. 43 „ 8 „ 1
Freimaun, W................. 36 „ 9 ,, M „ Selberting, W. 15 „ 2 „ 0 „
Fritzenweng, W. . . . 9 „ 2 „ 5 „ Sprinzenberg, W. 14 „ 3 „ 1 „
Froschham, W. . . . 14 „  2 »» 2,- „ Stefsling, W. . . 22 „ 4 „ 2 „
Garshani, W................. ,, M „ Straß, W. . . . 15 „ 3 „  2 „
Grainach, W................. 3 „ 2 3 „ Unteraschau, W. . 33 „ 6 „ >,- „
Großrcnt, E.................. 9 „ I ,, 4 „ Unterau, E. . . 2 „ 1 1,.-. „
H a ll in g , W., Nbk. . 41 „ 6 „ 2,-. „ Voitswinkel, W. . 16 „ 2 „ 6 „
Haustätt, W................... 9 „  2 „ 1,2 „ Weibhausen, D. . 38 „ 7 „ 4 „
Hechenberg, W. . . . 8 „  3 -„ ^ „ W eißenkirchen, D.,
Hochreut, W.................. 17 „ 8 3 „ Nbk................... 56 „ 9 „ 6 „
Holzhansen, D. . . . 69 „ 15 ,, 2,- „ Wintermoning, W. 18 „ 3 „ 3 „
Kohlbrenn, E................. 6 „ 1 ,, 1 „ Kammer, D.,FIk., Schule 4 110 „ 16 „ 3„ „
Leiten, W....................... 20 „ 3 „  1 Altersing, W . . 18 „ 3 ,, 4,; „
Leopoldsberg, E. . . . 7 „ 1 „ 0,, „ Barmbichl, E, . . 6 „ 1 „ 2,, „
Lueg, G.......................... 3 „ 1 // 2,̂ „ Gerading, W. . . 44 „ 7 „  4 „
Maierhof, E.................. 10 „ 1 „ 2 „ „ Haustätt, E. . . 6 „ 1 „ 4 „
Manerloh, W. . . . 13 „ 2 „ 1 „ Kaltenbach, W. 34 „ „
Miesenbeck, W. . . . 14 „ 2 „  2 „ „ Kramacker, W. 17 „ 3 ., 3
Mollbaum, E. . . . 7 ., 1 „ Laiderding, W. . 19 2 „ 7 „
Moos, W....................... 16 „ 4 ,, > Lüfteneck, E. . . 6 „ 1 „ 6„ „
Moospoint, E. . . . 3 „ 1 ,, 3 „ Marberloh, E. 3 „ 1 „ 6
Oberaschau, W. . . . 15 , 4 ,, 2,.» „ Neuhausen, W. 13 „ 2 ,, 4,̂ „
Oberau, E..................... 5 „ 1 „ it „ Reisberg, W. . . 38 „ 5 „ 4,̂ „
Oed, W......................... 11 „ 2 2 „ Rettenbach, D. 95 ., 18 „ 4
Panoll, E...................... 3 „ 1 „ 2 „ Roidwalchen, W. . 31 „ 4 „ 5,,
Partenhausen, W. . . 23 „ 3 ,̂2 „ Siglberg, W. . . 10 „ 3 „ 2,. „

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Deutinger: Hofbau, Oesche», Valtinger und Wiesenhäusel 
werden nicht mehr erwähnt; dort finden sich dagegen nicht die Ortschaften: Aichwies, Filz 
und Marberloh.

2) Umfang der Pfarrei circa 60 Kilometer.
3) Wege meist gut.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Laufen und Traunstein und in die 

politischen Gemeinden: Otting, Freimaun, Kammer, Wonneberg, Snrrberg und Pierling.

!. p fa rrsch : O t t in g ,  an der Hauptstraße von Salzburg nach Wasserburg und 
München, am Saume eines Waldes gelegen. Nächste Eisenbahnstation T raun
stein, 6 Kilometer entfernt. Post Waging, woher der Postbote kommt.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt, restaurirt 1877— 1881. S ty l 
gothisch. Geräumigkeit genügend.*) Baupflicht die Kirchenstiftung. Kuppel- 
thurm m it 4 Glocken, sämmtliche gegossen von Oberascher in  Reichenhall: u) die 
kleinste: „Bewahre uns o G ott von B litz und Ungewitter. 1 8 3 8 "; b) die 
zweite: „D sum  luncio, vivo8 vooo, mortuos pIunZ'o, tu lAnra tranKo. 1865"; 
o) die dritte: tulAuro s t tsm p68trlls, ab omni rrmlo lib s ra  no8 Domino.
—  8nb D . Daroebo U biiippo ?rnoüm n)-r. 1839"; ä ) die größte: „Rupert 
Heiß von Aschau kaufte das M e ta ll, — Gegossen hat mich Oberascher von 
Neichenhall, — Pfarrer Werndle hat besorgt den Kauf, — Bischof Schiller 
in  Salzburg gab die Tauf. —  Ic h  soll euch rufen zum Engelsgruß, —  D rum  
heiß ich 8a lvs  RsAina seit dem Guß. —  1865". D ie  ursprüngliche Kirche 
consecrirt durch Bischof V irg iliu s  von^Salzburg 766. Oonsssratio der jetzigen 
Kirche äubia. Patrocinium am Feste des hl. Stephanus. 3 u lt. lix ., in der 
1705 neu angebauten Bruderschaftscapelle 1 a lt. port. 8s. L . Om. bei der

*) W  befindet sich hier der schöne Grabstein des Pfarrherrn Albanns Seybnltorffer ( r  1479) 
mit Porlrülsigiir.
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Kirche. O rgel m it 10 Reg. P f a r r g o t te s d i e n s t  an allen S o n n - M d Fest
tagen. Concurs beim 40stündigen Gebete an den 3 Pfingstfeiertagen, für 
welche 3 Tage auch Scpt.-Ablässe gewährt sind. Ewige Anbetung am 10. April. 
Aushilfe in der Nachbarschaft ist keine zu leisten. Außerordentliche Andachten: 
an den Sonntagen Rosenkranz; 1 Kreuzweg gestiftet. Bittgänge: am Freitag 
der Bittwoche nach Tettenhausen, am Sam stag nach M aria  Eck, am Mittwoch 
vor Frohnleichnam nach Traunw alchen, ohne geistliche Begleitung. —  S t i f 
tu n g e n :  84  Jah rtag e  m it Vigil m it Requiem, 34  Jah rtage  ohne V ig il, 67 
Jahrm essen, 63 Frühäm ter für S o n n - und Festtage.

B ru d e r s c h a f t  von der.Todesangst Je su  Christi; oberhirtlich errichtet am 
3. J u n i  1881, aggregirt der römischen Erzbruderschaft am 30. November 1881. 
M it dieser Bruderschaft ist vereinigt die im Ja h re  1711 oberhirtlich errichtete 
Armenseelenbruderschaft. Hauptfest am 4 . S onn tag  in der Fasten. Convent 
jeden 1. S onntag  im M onat (Procession); jeden Quatemper-M ittwoch Seelen
amt m it Gedenken. Vermögen der Bruderschaft: u) rent.: 3920 4 /., !>) nicht- 
rent: 450  4/.

Meßner und Cantor der Lehrer. D a s  SchulhauS ist zugleich M eßnerhaus 
und hat deßwegen die Kirche die Hälfte der B aulast am SchulhauS zu tragen.
—  Vermögen der Kirche: a )  rent.: 67556 1H., st) nichtrent.: 75968 M.

II. Rrlkenkirchen: 1) D e t t lh a m . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  spätgothisch. 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Oorm. einst. Kuppelthurm m it 2 Glocken. 
P atron in  die hl. Anna. 1 ult. tix., 2 ult. po rt. O rgel m it 5 Reg. G o t t e s 
d ien s t: am Patrocinium ; am Feste des hl. Joseph und M a riä  Verkündigung F rüh
gottesdienst; an den goldenen Sam stagen Nachmittags Predigt und Rosenkranz; 
außerdem noch wöchentlich einmal Amt oder Messe, durch den Cooperator zu 
halten. —  S t i f tu n g e n :  2 Ja h rä m te r , 1 Jahrm esse, an den Samstagen von 
der ersten Fastenwoche bis M a riä  Geburt Schauer-Rosenkranz. —  M eßner ein 
B auer des O r te s ,  Cantor der Lehrer von O tting . —  Vermögen der Kirche: 
a )  rent.: 23032 M . 28 ^ . ,  st) nichtrent.: 20425 M.

2) H a l l i n g ,  an der Distriktsstraße von Tittm oning nach Traunstein, 
hochgelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  rein gothisch. Restaurirt 1876. 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Oons. einst. T hurm : Dachreiter m it 2 Glocken. 
P a tron  der hl. Nikolaus. 1 ult. tix. G o t te s d ie n s t  (durch den Cooperator) 
am Patrocinium  des hl. Nikolaus und am Feste der T ransla tion  des hl. Nupertus 
(24 . S e p t.) ;  außerdem zuweilen Aemter an Wochentagen. — S t i f t u n g e n :  
1 Ja h rta g , 2 Jah räm ter, 1 Jahrmesse. —  M eßner ein B auer des O rtes. —  
Vermögen der Kirche: a )  rent.: 3650 M ,  b ) nichtrent.: 2741 M

3) W eiß en k irch en , nördlich von der M ünchen-Salzburger S traße , hoch
gelegen. E rbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch. Restaurirt 1879. B au- 
pflicht die Kirchenstiftung. Oons. äust. T hurm : Dachreiter m it 2 Glocken. 
P a tron  der hl. Johannes Baptist. 1 ult. 6x . G o t te s d ie n s t  an den Festen 
des hl. G eorgius, der hhl. Johannes und P a u lu s , M ariä  Heimsuchung, des 
hl. Andreas und der unschuldigen Kinder; sonst alle 14 Tage einmal hl. Amt.
—  S t i f t u n g e n :  3 Jahräm ter. —  M eßner ein G ütler des O rtes. —  Ver
mögen der Kirche: u) rent.: 10500 M ,  b) nichtrent.: 5414 M.

III. F ilia lk irche: K a m m e r , an der Victnalstraße von Palling nach Traunstein, hoch
gelegen. E rbaut 1452; restaurirt 1 8 7 0 - 1 8 7 9 .  S ty l  gothisch. Geräumigkeit 
zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurin , 1879 ausgebaut, mit 
4 Glocken: die kleinste alt: lilaria  gam tiap lsnu  Ilnm  toonni. Ist K. 1690":

2 3 '
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die. drei anderen neu, gegossen 1879 von Oberascher in  Reichenhall. D ie  
größere trägt die Insch rift: „S tifte r in  dieser 3 Glocken ist Walburg M ayr, 
Reischbergerin. S im on, so hat man mich genannt; gestiftet hat mich milve 
Hand, damit ich rufe alle her, zu Gottes und S t. Johannis E h r '" ;  die zweit
größte: „4.V6 N u ria  Kimtiu plenu O ws tscmin. 81. 8sbu8tiun b itt kür 
uns". —  Eons. äub. Patron der h l. Johannes Bapt. 3 u lt. port. 8s. Om. 
Orgel m it 7 Reg. G o tte sd ie n s t (durch den Cooperator) an allen Sonn- 
und Festtagen, ausgenommen Pfingstmontag. Außerordentliche Andachten: 
40stündiges Gebet an den ersten 3 Tagen des Maimonates, an diesen Tagen 
auch Sept.-Ablässe. B ittgang am Feste Christi H immelfahrt nach Traunwalchen, 
ohne geistliche Begleitung. — S t i f t u n g e n :  40 Jahrtage, 13 Jahrämter, 
21 Jahrmessen; außerdem 1 Kreuzweg und 1 Rosenkranz. — Meßner und 
Cantor der Lehrer von Kammer. — Vermögen der Kirche: u) rent: 25428 4 /. 
60 /H., b ) nichtrent.: 40815 47. 80 /H.

!V . P fa rrve rlM tn isse : 8 ib . Oolbck. Fassion: Einnahmen: 5248 4 /. 16 ^ . ,  Lasten: 
1936 4 /  73 Reinertrag: 3311 47. 43 W iddum: 33 im  21 u
30 <jm —  99 Tagw. 80 Dezim. Aecker, 31 im 21 u 50 c>m ----- 91 Tagw. 
32 Dezim. W iesen /17 brr 84 u ---- 52 Tagw. 36 Dezim. Holz. Durchschnitts
bonität: 7. Pfarrhaus alt, solid gebaut, hinreichend geräumig, passend, größten
te i ls  trocken. Oekonomiegebände 1861/62 neugebaut, geräumig und zweck
mäßig. Baupslicht bei beiden der Pfründebesitzer. Hilfspriester: 1 Cooperator 
und 1 Coadjutor (Coadsutorie gestiftet); tvohnen beide im Pfarrhose. Be
ginn der Matrikelbücher 1632.

V. Schulverhältnisse: 1) Schule in  O tting  m it 1 Lehrer, 128 Werktags- und 
52 Feiertagsschülern. Schulhaus 1878 neugebaut.

2) Schule in  Kammer m it 1 Lehrer, 55 Werktags- und 30 Feiertags
schülern. Schulhaus erweitert 1880. —  D ie  Kinder von Weißenkirchen be
suchen die Schule in  Palling.

Mission wurde gehalten 1864 vom 15.— 22. M a i durch ? ? . Kapuziner 
bei Gelegenheit des damals gefeierten 1100jährigen Jubiläum s der Pfarrkirche.

K leine Rotsten. O t t in g ,  O t tm /a J )  erscheint in  der zweiten Hälfte des V 8 I .  Jahrh , 
als kleines Kloster («wllrr), welches der G ra f Gunthar aus seinem Erbgute im  
Chiemgau gegründet und dessen Kirche Bischof V irg iliu s  von Salzburg im 
I .  766 (oockoin anno, qno rrck s M e o M m  orckiim imtur) zu Ehren des 
hl. Stephan eingeweiht hatte. (L e im / inckio. X rnon . p. 21. 37— 39.) Ob 
das Klösterlein zu O tting  aus der Margarethenzelle zu Egerdach erwachsen ist, 
wie A l. Huber w il l ,  ist fraglich; mehr Wahrscheinlichkeit hat, was F ilz be
hauptet, daß das kleine S t i f t  zu O ttin g  in  Folge der Uebersiedlung seiner 
Mönche im Kloster Michaetbeuern seine Fortsetzung fand. A ls  ursprüngliche 
D otation gab G ra f Gunthar zur Zelle O ttinga die Güter Ilu ltb rm ir oder 
H o irbns, 8 s in M  ( Is in g )  und vririnZvolck (Türkenfeld) im Augstgau. Trotz 
der Nähe der B u rg  Tetelheim, woselbst ein bedeutendes Geschlecht hauste, 
mögen doch auch zu O tting  Edle seßhaft gewesen sein, die wohl Dienstmannen 
derer von Tetelheim waren. L runo  äs OntinAen ist um das I .  1150 in 
Urkunden deö S tiftes  Herrenchiemsee als Zeuge angeführt. (N on. Loio. 8 .  311.)

Einem Pfarrer dieses Ortes begegnen w ir  bereits im X 8 .  Jah rh ., nämlich 
einem „äom inus X ä riin n i piobanus cko O t t i l ie n " ,  der zum S tifte  Baum 
burg um das I .  1135 sein G ut zu UrnnninZan (B rün ing ) schenkt. (L ion.

*) Die Nachkommen dcS Otto. Körstemaim l. UA.
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koie . I I I .  22.) Weiterhin ist im I .  1292 und 1313 her T ib e t oder Seibvl, 
1450— 1479 ÄlbauuS Seybultorffer als P farrer von O tting  documentirt.

I m  1 . 1491 wurde von O tting  aus ein Cooperator nach Surberg exponirt 
m it Zustimmung des Pfarrers Wolfgang Seiberstorfer. (Urk. im  Pfarrarchiv 
zu Surberg.)

D ie  P farrei O tting  gehörte bis zum I .  1618 zu dem großen ^ ro itt-  
(iiaoonntus L u IM irx o n s is , von dort an zum Decanate S t .  Zeno, resp. Teisen
dorf, wie schon in  der Uebersicht des Decanates bemerkt wurde. I m  I .  1579 
schreibt Pfarrer Johann Angerer an seinen O rdinarius zu Salzburg: „D ie  
Jarliche S t i f t  zu angeregtem Sanct Steffan Gotshauß vnd Psarr O tting  bc- 
langendt hat solliches Gotshauß merers n it dan Jarliche S t i f f t  10 fl. 7 fl dt. 
Zinßgelt. 2 fl. —  Auch vcrttigen (vorjährigen) Rest 6 fl 28 dl. Unnd die 
Jarlichen Oollootnrn, Saumblungen vnnd andern vLeoicionttttiL bei 7 oder 
achthalb gülden. Aber solliches Z u  VndeiHaltung des Gotshauß, wachß, Liecht 
vnnd anders vast alles aufgeet." (Erzb. O rd. ?lrch.) Non seinen Filialkirchen 
bemerkt derselbe, daß „deren allain zwo A ls S an t Anna Gotshauß zu niedern 
Tetlhaim , vnd S . Ruprecht Gotshauß zu Halling I m  Ertzstisft, Aber beim 
Heilligen Creitz am Surberg, Auch S . Johans zu Kamcr, I te m  S . Johans 
zu Weiskhirchen, vnd S . Johans Gotshauß zu Froscham lig t in  Bayrlandt 
vnd Traunstainer Landgericht". (Acten des erzb. O rd .) Letztere Kirche wurde 
demolirt.

Z u r Zeit des Pfarrers Philipp Aspacher im I .  1624 brannte Kirche und 
P farrhof nieder; das ganze Pfarrarchiv ging zu Grunde, wie der Beginn der 
M atrike ln (1632) erkennen läßt.

Unter den Pfarrern von O tting  erwarb sich ein besonderes Verdienst 
Johann Georg Ruggenthaler (1759— 1783), insoferne er fü r seine Pfarrei 
einen Armenfond m it 2250 fl. stiftete, der noch jetzt seinen Namen trägt.

D as Besetzungsrecht auf die P farrei O tting  hatte bis zu Anfang unseres 
Jahrhunderts der Erzbischof von Salzburg.

Ueber O tting  vgl. Hübner, das Erzstift Salzburg 1. 50. 51 ; Oberb. Arch. 
X X V I I I .  304. 332— 338; A . Huber, Einführung des Christenthums I I I .  232; 
Oonspeetns ^ re l i i l l .  Hrttisb. 1772, p. 72.

H a l l in g ,  früher auch Kirchhalling genannt, w ird um 1160 als Urttciin- 
1oon8 von dem Propste Adelbert von S t. M axim ilian  ay Erzbischof 

Eberhard I. von Salzburg vertauscht. (M e ille r, Register S . 76.) I n  der 
Grenzbeschreibung vom I .  1275 steht es als salzburgischer Grenzort gegen 
Bayern verzeichnet. (Quellen u. E rört. V. 284.)

E in  Bericht vom I .  1579 sagt: „D ie  lA Iirtt zu Halling hat khain S t if f t  
oder Vnderhaltung . . . Vnnd mueß diß Gotshauß von der Psarr O tting  
vnderhalten werden."

I n  dem gothischen Kirchlein auf dem Altare drei schöne mittelalterliche 
Figuren, die Gottesmutter, S t .  Nicolaus und S t.  Rupert.

D e t t lh a m , um das I .  1120 m it dem edlen LVrrrmnnt äs N s ttlü o im ^*) 
beurkundet (L ion. Lo ic . I I I .  5 ) , blieb ein paar Jahrhunderte hindurch der 
Sitz eines mächtigen Adelsgeschlechtes. D er letzte dieses Stammes, Siboto 
von Tettelheim verkaufte 1324 sein Besitzthum an Konrad von Oberndorf.

Hübner schreibt im I .  1796: D ie  überaus dicken Mauerreste, ein außer-

*) Bei de» Nachkommen des Ilnlä». Förskemann I. 45. 
'0  Heimath des 1'aäil». Förstcmmm I. t14v.
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ordentlich tiefer von Quadern erbauter B runnen, Spuren von Wällen und 
eine Thoreinfahrt zeugen von dem A lter und der Stärke dieser Nitterveste.

Z u  Dettlham  befand sich ein landesfürstliches salzburgisches Am t, in  vier 
V ierte l eingetheilt, von denen eines O tting  bildete.

P farrer A n t. Dettinger (1740— 1749) stiftete in  die S t .  Annakirche zu 
(Nieder-) Tetelheim eine sogen, goldene Samstagandacht m it 3 Predigten und 
3 Rosenkränzen.

An der äußern südlichen Kirchenwand ist ein fragmentarischer Römerstein 
eingemauert, dessen Abbildung man sehe im Oberb. Arch. I I I  Ta f. 1. Fig. 8.

W eissenkirchen läßt sich historisch nachweisen m it D u itp roü t äe IV iren - 
e llii'ö lie n ,* ) welcher um das I .  1130 zu Baumburg als Zeuge auftritt. 
(H on . Doio. I I I .  72.)

I m  I .  1614 unter P farrer D r. Johann Gichtl mußte „S a n n t Johanns 
Filialkhürchen zw Weisßenkhürchen" um N icolai zum Pfarreinkommen beisteuern: 
6 fl. 22 kr. —  dl. Ite m  Ainhundert A yr, fünf pr 1 kr. —  20 kr.

K a m m e r, O lluwura,,** ***)) in  puKo O lliw in^aoö  w ird zu Anfang des 
V II .  Jahrh , von Herzog Theodebert dem von hl. R u p e rt* ^ )  neugestifteten 
Frauenkloster auf dem Nonnberg bei Salzburg m it 14 kleinen Gehöften, m it 
Gewässern und M ühlen geschenkt. ( luä iou lus  A ruouis p. 25. 31.)

E in  Edler dieses Ortes, D riclsrieus clo Oumorrr bezeugt um das I .  1160 
eine zum S tifte  Herrenchiemsee gemachte Schenkung. (N on. ko io . I I .  333.)

E in  Denkstein am Portale der Kirche besagt: Anno D om in i N 0 0 6 0 D II  
l'oriu czuartn post nnnnntm tionkm  N u rine  p riw nm  lupiciom posnit ulbunn« 
sto^ko lturlle r pustor in  O ttinA.

1 V in itru m ill§ n -f-) ---- W intermoning kommt um 963 ( lu v u v iu  I I .  194), 
-ul v illo llu sZ — Z ) —  Weibhausen um 927 vor. (N on. Dom. X IV . 360.)

Das nahe Laiderding (1160 : O tto äs O-üciorntinAsn klon. Dolo. I I I .  60) 
halten w ir fü r die Heimath des berühmten Geschlechtes der D u iäru t, aus dem 
namentlich (um 750) ein Wohlthäter der Kirche zu Salzburg (Inä . A rn . 42) 
und der gleichnamige Erzbischof von Lyon ('s 816) uns bekannt ist.

A us Kum m er stammt der hervorragende B ildhauer B althasar Permoser, geb. 165 t, gest. zu 
Friedrichstadt in  Sachsen 1732. (r in  sächsischer H istoriker bemerkt von ih m , er habe Dresden und 
Leipzig m it seinen Bildwerken geziert. S e in  P o rträ t ist in  der Sacriste i zu Kammer aufbewahrt. 
V g l. Fürst, Denkm. deS Chiemgaues. S .  93

*) Z u r weißen Kirche.
Vom  la t. cam arn  —  Gewölbe, Gemach.

* ** )  D ie Thatsache, daß Herzog Theodebert zu L e b z e i t e n  des hl .  R u p e r t  a ls  selbständiger 
Regent a u ftr itt l lm l ie .  A rn .  oä. K n in /, p. 30), zeigt klar, daß dieser Herzog nicht m it dem 
Theodebert deS V l l l .  Jah rh . (o. 712— 721) identisch sein kann, denn in  dessen ersten 
Rkgiernngsjahren ( — 716) gab es keinen Bischof in  B ayern und befand sich das Land in 
argem religiösen V erfa lle , w ie Papst Gregor I I .  im  I .  7 t6  uns selbst bezeugt. I In n s itL  
t lo rm . srror. I .  110— 113.

- j- )  D ie  Nachkommen des W in id ra m . Förstemann I.  1324.
-P -P ) Bei dein geweihten Hanse oder bei dem Tempel (w oh l noch heidn. Ursprunges). Dieses ncl 

v ilio s iu s  ist in  der Ü nvavin , nicht aufgeführt.
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5. Piding.
Organisirte Pfarrcuratie m it 562 Seelen in 107 Häusern.

Piding, D., Pf..K., Pf.-S. Schule, -j-
246S.11H. — §

Bahnhof, W...................... 17 „ 3 „ 2
Högl, z. H „ Flk. . . . 80 „ 13 ,.3-3„

Jnneberg, W..................... 11 „ 2 „ 0,̂

! Mautlihansrii, D.. Flk. 127 S. 23 H. ,- l.,K ii.
Pidüigem», z. H. . . 13 „  13 „ R.-1 „
Staufscneck, Schl. . - 11 » 1 „ 2
Urwies, z. H. . . - 23 „ 8 „ 2 „

U»merkungcn: I) Im  Pfarrbezirk befinden fich 1 Prviestanien, nach Reichcnha» cinaeosarrt,
2) Umfang der Pfarrei 20 Kilometer.
3) Wege im Thale gut, nach Högl beschwerlich.
1) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Berchtesgaden und in die politischen 

Gemeinden Piding und Högl.

I. P fa rrs ih : P id in g ,  MI der Straße nach Laufen in der Ebene gelegen. Eisen
bahnstation P id ing 2 Kilometer entfernt. Post Hammerau, woher der Post
bote kommt.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt; erweitert 1868. Rundbogenstyl. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche und Gemeinde. Spitzthurm
m it 3 Glocken, u) D ie  größere: „D ie  Gemeinde ließ mich gießen durch
Johann Oberascher in  Salzburg 1819. V ivos vooo, Llortuo« ji-unZo, 10il- 
Fnru tra n ^o ."  Ich D ie  mittlere m it sehr undeutlicher In s c h r if t, 1763.
cch D ie  kleinste: „ ( I lo n a  in oxoelsis Oso. N O X O V III. llu rs ."  —  Con- 
secrationsdatum: 25. J u l i  1760. Patrocinium am Feste M a riä  Geburt.
3 a lt. tix . 8s. 6 . Om. bei der Pfarrkirche. Orgel m it 5 Reg. P fa r r -  
g o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Festtagen, ohne Wechsel. Ewige Anbetung 
am 26. Januar. Sept.-Ablässe: am Neujahr, Dreifaltigkeitssonntag und 
Kirchweihfest. B ittgang am 15. J u l i  nach Großgmain, m it geistlicher Be
gleitung. —  S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 12 Jahrtage 
ohne V ig il, 32 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a ft M a riä  vom guten Rathe, oberhirtlich errichtet am 12. Januar 
1765, Ablässe vom 12. November 1764. Hauptfest M a riä  Geburt; Nachmit
tags Predigt, Rosenkranz, Litanei, Procession. Tags darauf und ebenso am 
Tag nach M a riä  Empfängniß V ig il,  Seelenamt und Libera fü r die verstorbenen 
M itglieder. M i t  dieser Bruderschaft wurde bei der Errichtung die im I .  1586 
entstandene Karrer-Bruderschaft vereinigt. Vermögen der Bruderschaft 1200 217.

Meßner und Cantor der Lehrer. Vermögen der Kirche: u) rent.: 8793 217. 
79 -H., Ich nichtrent.: 47050 217. 89 /A.

11. F ilia lk irchen : 1) H ö g l,  S t .  J o h a n n , auf einem Berge gelegen. Erbauungs
jahr unbekannt. S ty l ursprünglich gothisch, verzopft. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Ocms. cknb. Patrocinium 
am Feste des hl. Johannes Bapt. 2 u lt. l lx . Gottesdienst am Patrocinium 
durch den Pfarrer. — Meßner ein Bauer. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 
18314 217. 69 Ich nichtrent.: 16749 2>7. 20

2) M a u th h a u s e n , an der Straße von Reichenhall nach Traunstein ge
legen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l ursprünglich gothisch, im vorigen J a h r
hundert verzopft. Geräumigkeit genügend. Baupflicht die Kirche. Sattelthurm  
m it 2 Glocken. Oons. (lud. Patron der hl. Laurentius. 3 u lt. tix . Gottes
dienst am Patrocinium durch den Pfarrer. —  Meßner ein Bauer. — Vermögen 
der Kirche: a) rent.: 2216 217. 57 Ich nichtrent.: 8098 217. 18 /A.
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I I I . PfarrvtrhältnUe: Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 940 3 /. 
89 /H., Lasten: 9 UV. 80 /^ . ,  Reinertrag: 931 71/. 9 .iZ,. —  P farrhaus, zu
gleich Meßnerwohnung, 1730 erbaut; beschränkt, unpassend, feucht. Baupflicht 
der S taat. Beginn der Matrikelbücher: n) Taufmatrikel 1630, k )  Trauungs
und Sterbematrikel 1678.

IV . SchulverhältiiW: 1 Schule in P id ing m it 1 Lehrer, 71 Werktags- und 
25 Feiertagsschülern. Schulhaus 1881 gebaut. —  Aus Büchlbruck der Pfarrei 
A in ring  kommen Kinder in  die Schule in  Piding.

Kleine Notsien. P id in g ,  IRckiuAS,* * )  kommt schon in  der Lebensbeschreibung des 
h l. Rupertus vor um das I .  600. S t.  Rupert erkaufte vom Herzog Theodo 
von Baiwarien das D o rf Pidinga um 1000 Schillinge in S ilbe r und Gold 
m it 30 Eigenleuten, m it Wiesen, Weiden, Wäldern und Bergen, M ühlen und 
Gewässern. (Incl. X ru . p. 28.) Dieser O r t  muß fü r den Heiligen von ganz 
besonderem Werthe gewesen sein; er w ird auch im  Indio. -Irnon. (p. 15) un
mittelbar nach Salzburg aufgeführt?*)

I m  I .  931 hatten die Mönche zu S t.  Peter und die Canoniker des 
Domstiftes zu Salzburg in  P iding (vu lZ»  p im p lr im lo rt) gemeinsames Eigen
thum, welches früher im  Besitze des Grafen W itigawo gewesen war. (ckuvuvin 
I I .  166.)

D ie  Grafen von P la in  schenkten ein G u t zu Piding dem Chorherrnstifte 
Högelwerd; G ra f Leuthold von P la in  bestätigte diese Schanknng im  I .  1217. 
(Deutingers B e itr. IV . 330.) W ohl um diese Zeit geschah es auch, daß die 
Kirche Piding dem S tifte  Högelwerd incorporirt wurde. Ausdrücklich w ird 
das Gotteshaus zu P iding (urspr. U. L. Frau im Erlau genannt) unter jenen 
erwähnt, welche Propst Leopold von Högelwerd durch den Bischof Wernher 
von Lavant am 22. Januar 1312 neu einweihen ließ. f l- , o. 345.) Das 
V icaria t P iding wurde vom X I I I . — X V I. Jahrh , durch Chorherrn des Klosters 
Högelwerd exonrrencko versehen, ohne daß uns die Namen derselben gemeldet 
würden; erst im  I .  1593 t r i t t  Samuel Prugkmoser als V icar von Piding 
m it Bestimmtheit auf.

Am Erchtag nach S t.  Oswaldstag 1486 verkauft Hanns P röd l von Piding 
ein Tagwerk Wiesen, gelegen auf dem obern Egerdach zu P id ing, Lehen von 
dem Erzstifte Salzburg, an Andre Püchler, Bäcker zu ReichenhaÜ. Am Samstag 
nach S t .  Johann des Täufers Tag 1501 veräußert die W ittw e des obigen 
Andre Püchler dieses Grundstück an Leonhart Schmidt zu P iding. (O rig , 
im  erzb. O rd .)

Um das I .  1690, unter dem V icar 0. Andreas Oswald Hieber wurde 
P id ing zur Expositur erhoben. Das ganz baufällig gewordene V icars- und 
Meßnerhaus daselbst gelangte im  I .  1704 zum Abbruche, und machte einem 
angemessenen neuen Gebäude Platz. (Deutingers B e itr. IV . 454.)

Auch die Kirche zu P id ing erhielt im I .  1756 ein neues Gewölbe und 
erfuhr mehrere bauliche Veränderungen. I n  Folge dessen weihte am 25. J u l i  
1760 Erzbischof Sigmund Christoph von Salzburg das Gotteshaus neu ein,

Die Leute oder Nachkommen der UvOn. Förstemann 1. 256.
*0  Bielleicht hängt die räthselhafte Bezeichnung der salzburgischcn Kirche als eoolssia 1'etsnn, 

vom Papst Leo I I I .  gebraucht, mit Piding zusammen. Wie die bischöfliche Kirche von 
Augsburg um das I .  800 von dem zeitweiligen Zufluchtsorte der dortigen Bischöfe auf der 
Insel Staffelsee Ltucknsnsis soalosia genannt wurde (lu v a v in  I I .  57), so dürfte auch die 
svcloÄn Uotann von Piding, das S t. Rupert wohl schon im Hinblick auf die drohenden 
Slavencinfälle mit Wäldern und Bergen erwarb fauch das feste Stauffeneck lag in deren 
Umkreis), ihren Namen geschöpft haben. Vgl. lluvnv in  p. 50, 51, 53.
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und das Kloster Högelwerd verpflichtete sich am 4. April 1761 für den hoch- 
würdigsten Consecrator, der überdies nach Piding 4 Jahrmesscn gestiftet hatte, 
jährlich eine hl. Messe zu lesen. (Urkk. im erzb. Ord. Arch.)

Ein Visitationsbericht v. I .  1702 sagt: chnartu Dilialm 6t rWpcmtivo 
Vieurinlis monuLtorio (Ilög'elvvsi'ck) iueorpoimtu U8t L. LI. VirA'inis Xutue 
in kiciing-. I4u66 Dcwlemu hübet 3 glturiu iixu. et eouseerutn. In 8ummn 
388ervntnr 8. Luebnimtia. in tnbernaento bene elnuso, eornrn «zno rrräet 
Uawpus perpetun. 2°'"" L x  eornu Lvan§elii est äeäieatnm L. LI. V. in 
eoelos Xssumptuo. 3"'"" ex eornu Lpistolae kesnrreetioui Domini. 
(Ord. Arch.)

Am 12. Dezember 1836 wurde das bisherige Pfarrvicariat (auch Pfarrei 
genannt) Piding oberhirtlich als eine selbstständige mit allen pfarrlichen Rechten 
begabte Curatie erklärt.

.Aus Piding stammt ein köstliches Marienbild, jetzt im Nationalmuseum, 
eine hohe betende Gestalt mit Aehren im blauen Gewände. Es gehört ungefähr 
der Mitte des XV. Jahrh. an.

Ueber Piding sehe inan Deutingers Beitr. IV. 544 (Reihenfolge der 
Vicare); Zillner Salzburgische Kulturgeschichte, S. 135, Obcrbaher. Arch. X IX . 
148; Al. Huber, Einführung des Christenthums, I ! I .  168.

Johannneshögl ist sicherlich jenes ml I le g ll in / f l welches um ras 
I .  800 zugleich mit Uickin^en unter den Schenkungen zur Domkirchc in Salz
burg genannt wird. (Keinz, Inciie. Xruou. p. 41.)

Die Kirche St. Johann in Högl wird ausdrücklich genannt in einem 
Vergleiche, den dieses Gotteshaus wegen Grenzmarken mit dem Kloster Nonn- 
berg im I .  1246 abschloß. (Deutingers Beitr. IV. 334.)

M au th  Hausen wird erwähnt 1293 mit Otto von Mauthhausen, einem 
Lehensmanne der Ritter Heinrich und Ulrich von Stauffenegg. (Deutingers 
Beitr. IV . 341.)

Des hiesigen Gotteshauses geschieht Meldung zu Anfang des X IV . Jahrh. 
Deelösiu LlÄutbanseusis (e. u. 1304) LXüpoIiutu et prokuuntÄ lüit. (LlotxAer, 
bistoriu 8uDbllrK6N8., p. 1249.)

Stauffeneck, 1274 mit Ulrich von Stauffeneck beurkundet (Deutingers 
Beitr. IV. 339), war Lehen des Erzstiftes Salzburg und wurde später Sitz 
eines Salzburgischen Pflegegerichtes.

Eine hier bestehende Schloßcapelle mit dem Patrocinium „M ariahilf" 
wird 1702 geschildert: „oxiZua, obseniu, eaueollis liZneis oluiwu, <zuu6 
tuntum ueoipit lumsn ab uäitu."

6. Teisendorf.
Pfarrei mit 3287 Seelen in 526 Häusern.

Teisendorf, Mkt., Pf.-K., Schule, -j-
417S.81H 1 „K il.

D e ch a n t h o f , C. in. Cap.,
Pf.-S.........................13 „  1

Esperhauseu, E. . . .  6 „ 1 „ 2 „

Grubenbauer, E. . . . I I S .  1H.0,„Kil. 
Herrenleyen, E. . . .  6 „ 1 „ 2 „
Hirnloh, z. H. . . . bb „ 10 „ 2 „
Karlsbach, Vinkt., z. H. 122 „ 17 „ 1
Klehl, E........................  2 „ 1 „ 1 „

Bei de» Hügel». Bgl. die Ilotizen zu Högelwerd.
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Klwgel, mit Bahnhof, W. 29 S . 5H.0„Kil. ! Haigelsbcrg, W. . . 17 S . AH. 4 Kil.
Moosen, E. . . 5 „  ̂ » o  „ I Haimbnch, E. . . . 6 „ 1 4 „
Parmbichl, Vmkt, z. H. . 154 „ 26 „ 1 „ Helmbichl, E. . . . 6 „ 1 ,. 4 „
Reisach, z. H. . . 22 7 „ 2 „ Helming, W. . . . 21 . 3 „ 5 „
Schölling, W. . . 26 ,. 4 „ 2 „ Hintermoosham, E. . 5 „ 1 „ o „
Wirlach, E. . . 10 „ 2 ,, 0,. „ Kirchbichl, E. . . . 4 „ 1 „ 3 „
Freidling, DT) . 46 „ 8 „ 3 „ Luß, E........................ 12 „ 2 ., 3 „
Allerberg. W. . . 30 „ 5 „ 3 „ Mchring, D., Flk. . . 36 ., 7 „ 3 „
Beplehen, E. . . 3 „ 1 .. 5 ., Osterloh', E. . . . 4 ,, 1 ,, 5
Brnnnmeister, E. . 5 1 ,, 2 „ Ramstötten, W. . . 15 „ 4 „ -1 „
Bnrgstall, E. . . 5 „ 1 „ 5 „ Roidham, W. . . . 34 ,. 4 „ 2 „
Geierstang, E. 6 „ 1 „ 6 Schleifmühle, E. . . 9 „ 1 „ 5 „
Graben, E. . . 4 „ 1 ,, 5 „ Starz, E.................... 9 „ 1 3 „
Groben, W. . . 17 „ 3 „ 5 „ Starzmühle, E. . . -1 .. 1 „ 2 „
Haslach, E. . . 0 „ 1 „ 9 „ Thanbichl, E. . . . 5 1 4 „
Hausmoning, W. 20 „ 5 „ 2 „ Trischlmaurer, E. . . 6 „ 1 „ 3
Hochlechen, E. . . 2 „ 1 „ 1 ,, Wimmern, D., Flk. . 10i) „ 17 „ 3 „
Hochöd, E. . . . 1 6 „ Wolfarnb, E. . . . 8 ,. 1 „ 5 „
Hncb, D. . . . 20 „ 0 „ l „ Gvertcisendorf, D., Flk..
Kötzler, W. . . 13 „ 2 5 „ Schule . . . . 298 „ 18 „ 3 „
Kreßenberg, E. 12 „ 2 5 Aschau, W.................. 17 „ 2 „ 4 „
Kiihbcrg, E. . . 10 „ 2 „ 5 „ Feldl, E..................... 7 „ 1 ,, 4 „
Lohwiefen, E. . . 7 ,, 1 ,, 6 „ Gehmachmiihl, E. 10 ,. 1 „ 3 „
Maurach, E. . . ^ „ 1 „ 5 „ Geislehen, E. . . . 10 „ 1 „ 3
Obau, E. . . . 10 „ 2 „ 4 Goppling, E. . . . 5 „ 1 „ 3 „
Pabing, W. . . 33 „ 4 „ 3 ., Hammer, E. . . . 8 „ 2 „ 4 „
Point, E. . . . --  „ 1 ,, 4 „ Hochmoos, z. H. . . 4 t „ 8 „ 3 „
Quertsfelden, E. . 6 „ 1 ,, i ,, Kirchstegmühl, E. 6 „ 1 .. 3 „
Reit-, Ober- und Nie- Knapper, E. . . . 8 „ 1 „ -i „

der-, D. . . . 2-1 8 „ 3 Kolberstatt, W. . . 16 „ 2 „ 3 „
Schnelling, W. . , . 22 4 3 ,. Knmpfmühl, E. . . 9 „ 1 ., 4 „
«sciberstatt, E. 6 ,. 2 „ 5 „ Lohstampf, E. . . . 4 „ 1 „ 4 „
Stötten, W. . . 18 „ 3 .. 3 „ Oberwiescn, E. . . 6 „ 1 „ 4 „
Teisenberg, W. 30 „ 4 4 Ried, E..................... 13 „ 2 „ 3 „
Roßdorf, D. . . 51 „ 8 „ 1.. Schlinzgerhäusl, E. . 5 „ 1 „ 5 „
Almerting, E. . . 11 .. 1 1 Spöckmühl, z. H. . . 15 „ 3 „ 4 „
Eglham, E. . . 14 ,, Surmühl, E. . . . 10 „ 1 „ 3 „
Georgen, St., E. 9 ,, 1 „ 3 „ Thumberg, W. . . 19 „ 2 „ 4 ,,
Gnggenberg, E. . 8 „ 1 3 „ Rückstetten, Groß-, D. 29 „ 5 „ 6 „
Högl, z. H. . . . 61 8 „ 2 - 6 „ Rückstetten-, Klein-, W. 14 „ 2 „ 6
Leitenbach, E. . . < ,, 1 „ 3 „ Bücheln, E. . . . 12 „ 1 „ 5 „
Lindmer, E. . . 10 „ 2 1 „ Doppeln, E. . . . 3 „ 1 „ 4 „
Mühlfelden, E. . 1 „ 2 „ Eck, W....................... 13 „ 2 „ 5 „
Pänk, W. . . . 14 „ 2 „ 3 „ Ed, W........................ 15 „ 2 „ o „
Pomm, E. . . . 12 1 „ 4 „ Gastag, E.................. 4 „ 1 ,. 6 „
Punschern, D. . . 74 „ 8 ., 2 Grießacker, W. . . 18 „ 2 „ 5 „
Ried, E. . . . s ., 1 „ 1 ,, Grübl, E................... 11 ,< 1 ,, o
Straß, W. . . . 15 „ 2 ,. 2 „ Hinterschnaitt, E 12 ,. 1 „ 7 „
Thal. W. . . . 12 „ 2 „ 1 „ Höfler, E................... 10 „ 1 „ 6
Ufering, D. . . 51 „ 9 2 „ Hochholz, W. . . . 25 „ 3 „ 7 „
Wannersdorf, W. 22 ,. 2 „ 3 „ Humkling, W. . . 15 „ 2 „ 6
Warisloh, W. . . 16 „ 3 „ 1 „ Jglgais, E . . . 4 ,. 2 „ 7 „
Weiherer, E. . . 9 1 „ 3 „ Irlach er, E. . . . 6 „ 1 „ 4
Wermesbichel, E. . 4 . 1 „ 0,. „ Kapell, W.................. 25 „ 4 „ 6 „
Windbichel, z. H. . 15 „ 3 „ 3 „ Lacken, W.................. 27 ., 3 ., 5 „

HotzlMisrn, D., Flk. 111 .. 17 „ 3 „ Lamming, E. . . ' 8 „ 1 „ 5 „
Breitenlohe, W. . 8 2 „ 5 „ Marxöd, E. . . . 7 „ 1 „ 6 „
Buschach, E. . . 10 ,. 1 „ 5 „ Mühlleiten, E. . . 8 „ 1 ., 4 „
Dobler, E. . . . 5 „ 1 „ 4 „ Mühwalten, E. . . 2 „ 1 „ 2 „
Endorf, W. . . 5 „ 4 „ Oberlehen, E. . . . 5 „ 1 „ 6 „
Gabenstatt, W. 11 .. 2 „ 4 „ Schlinzger, E. . . 7 „ 1 „ 5 „

Gumperting, W. . 27 „ 5 „ 2 „ Schmidleiten, E. . . 4 „ 1 „ 5 ,,

*) Das Ortsregister ist nach Gemeinden geordnet. '
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tzpock, z. H...................
L>tetten, Ober- und

Unter-, W.................
Ltidlhäusl, z. H. . .

45 S. 7H.5-6Kil. Thalhanfc», D. . . , 28 S. d H. 6 Kil.
2 „ l, „ Wagneröd, E. . . - 12 „ 1 »

20 „ 4 „ 5 „ WieshänSl, 6. . . .  d „ 1 ,,
Wolfhanfcn, E. . . .  8 „ l 4 „

40 „ 7 „ 4 „ Wonan, 6. . . .  11 „ 1 „ 4 „
15 „ 3 „ 4 „

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Deutinger: L)ügmühle, Grafcnberg, Linna, Manthhänjel, 
Mayerhofen, Mühlreit. Wimm, Espernhänsel, Kendel, Lohen, Mooshcim, Stöllner und Säg- 
nreister werden unter diesen Bezeichnungen nicht mehr erwähnt; neu erscheinen Grubenbaner, 
Dobler und Kirchstegmühle.

2) Die im Pfarrbezirk befindlichen Protestanten sind nach Neichcnhall eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei circa 50 Kilometer.
4) Wege sehr verschieden.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Laufen und in die politischen Ge

meinden Teisendorf, Freidling, Holzhansen, Oberteisendorf, Roßdorf und Rückstetten.
6) Die vordem zur Pfarrei Teisendorf gehörigen Vicariate Nenkirchen und Weildorf wurden 

1876 von der genannten Pfarrei abgetrennt und zu selbstständigen Pfarreien erhoben.

1. Pfarrsttz: D e ch a n th o f, Einöde, 1,., Kilometer von Teisendorf entfernt, schön 
gelegen. Nächste Eisenbahnstation Teisendorf, 0,^ Kilometer entfernt. Post in 
Teisendorf.

P sän Kü che: Erbauungsjahr unbekannt; nach zweimaligem Brande wiederholt, 
zuletzt 1882 wieder hergestellt. Dreischiffig. Nundbogenstyl.^) Geräumigkeit 
kaum zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 5 Glocken, nach 
dem Brande 1813 neu gegossen. Consecrirt am 3. November 1437. Patro- 
cinium am Feste des hl. Andreas. 5 a lt. port. 8s. L . Om. von der Kirche 
getrennt gelegen, m it mehreren Grüften. Orgel m it 16 Reg. P fa r rg o t te s -  
d ienst an allen Sonn- und Festtagen. Coneurs beim 40stündigen Gebet zu 
Weihnachten. Ewige Anbetung am 7. M a i. Sept.-Ablässe am Feste Christi 
H im m elfahrt, Kirchweih und Patrocinium. Aushilfe w ird geleistet (nicht 
obligat) am Sebastianifeste in A in ring , am Pfingstdienstag in Anger und am 
Skapulierfeste in  Neukirchen. Außerordentliche Andachten: im  Advent täglich 
Rorate, nach Angabe, 2 davon gestiftet; an den Donnerstagen in  der Fasten 
Oelbergandacht, gestiftet; 5 Kreuzwege, gestiftet; viele Rosenkränze nach Angabe; 
Maiandachten fre iw illig . B ittgänge: am Sebastiani-Sonntag nach Oberteisen
dorf, am Feste Kreuzerfindung nach Holzhausen, beide m it geistlicher Begleitung. 
—  S t i f t u n g e n :  75 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 26 Jahrtage ohne 
V ig il, 172 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a f te n :  1) Allerseelenbruderschaft, nach 200jährigem Bestände 
oberhirtlich genehmigt am 11. Januar 1650; angeblich aggregirt der römischen 
Erzbruderschaft vom Gebet und Tode 1649. Einziges Fest: Ällerseelensonntag; 
an den Quatempermittwochen Seelenamt; Aemter am 8. Januar und an den 
Festen der Patrone: U lrich, Stephan, Barbara und Christina. Vermögen: 
13714 4 /. 28

2) Rosenkranzbruderschaft, m it oberhirtlicher Erlaubniß eingeführt ! 3. Januar 
1708. Ablässe vom 12. Dezember 1707. Vollkommener Ablaß fü r jeden 1. Sonn
tag im  M onat in  perpstuum  vom I .  1789; A ltarprivileg ium  fü r einen Wochen
tag in  perptztuw vom 14. Januar 1852. Hauptfest Rosenkranzsonntag; Con
vent jeden 1. Sonntag im  M onat m it Nachmittagspredigt, Rosenkranz, Litanei

*) Am Triumphbogen liest man: llnoo Uomns Um dis seilieot anno Domini 1682 ot 1815 
ignö oonsnmka, äst, s einoridus ankam snrraxit anno äoiriini 1684 et äaaorata 
cksnuo 1821 8i§no erneis tn rri impasito. Hier die Grabmäler der Pfarrherren Thomas 
Junger, P 1736, Franz Andr. Dax, P 1740, Franz Vital Baumgartner, P 1780, Franz 
Johann Wernspacher, P 1709.
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und Procession; an 6 Frauenfesten und am Feste des hl. Doininicuö Bruder
schaftsamt. —  Vermögen: 15,428 4/. 5,7

3) D ie  m it oberhirtlicher Erlaubniß vom 30. August 1678 eingeführte 
Bruderschaft der immerwährenden Anbetung deö allerheiligsten Sakramentes ist 
erloschen.

Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, den Cantordienst der Lehrer. 
Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 
49663 47. 74 /A,, b ) nichtrent.: r. 50000 4 /.

I I .  F ilin llr irc h rn : 1) O b e r te is e n d o rf, an der Landstraße von Traunstein nach 
Salzburg gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l ursprünglich gothisch. B au
pflicht die Kirche. Consecrirt am 18. J u l i  1429. Kuppelthurm m it 2 kleinen 
Glocken. Patron der hl. Georgius. 3 u lt. port. 88. Orgel m it 6 Reg. 
G o tte s d ie n s t im  Wechsel m it M ehring , durch den Cooperator. —  S t i f 
tu n g e n : 3 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 15, Jahrmessen. — Meßner 
und Cantor der Lehrer, — Vermögen der Kirche: u) rent.: 6816 4 /. 42 aA., 
6) nichtrent.: 6642 4 /.

2) H o lzhausen . Erbanungsjahr unbekannt. S ty l gothisch. Geräumigkeit 
entsprechend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. 
(Ions. äub. Patron der hl. Leonhard. 1 u lt. port. Alle 14 Tage hl. Messe 
durch den Cooperator. — S t i f tu n g e n :  2 Jahrmessen. — Den Meßnerdienst 
versieht ein eigener Meßner. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 7606 4 /. 
81 /A., b ) nichtrent.: 1400 47.

3) M e h r in g .  Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1874/75. S ty l 
gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 
2 kleinen Glocken. Consecrirt am 28. August 1424. Patron der hl. Johannes 
Bapt. 3 u lt. pmrt. 88. Orgel m it 6 Reg. G o tte sd ie n s t im  Wechsel m it 
Oberteisendorf, durch den Cooperator. — S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage ohne V ig il, 
8 Jahrmessen. — Den Meßnerdienst besorgt ein eigener Meßner, den Cantor
dienst der Lehrer von Oberteisendorf. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 
6411 47. 61 ^ . ,  l i)  nichtrent.: 3828 47.

4 ) W im m e rn . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch. Baupflicht 
die Kirche. Consecrirt am 29. August 1424. Kuppelthurm m it 2 kleinen 
Glocken. Patron der hl. Laurentius. 1 u lt. port. Alle 14 Tage hl. Messe. 
— Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner. —  Vermögen der Kirche: 
u) rent.: 5562 47. 35 ^ . ,  b) nichtrent.: circa 2000 47.

5) S t .  A n n a -C a p e lle  beim Dechanthof, 1756 von Dekan Jos. M aier 
erbaut, 1865 restaurirt. Renaissancestyl. Oon8. 1757. Kuppelthurm. 2 kleine 
Glocken im  Pfarrhof. Patronin die h l. Anna. Orgel m it 7 Reg. 8s. —  
S t i f t u n g e n :  76 Messen, reducirt aus 53. —  Rent. Vermögen: 15425 47. 
37 ^>.

I I I .  P farrve rlM tn isse : 14b. oollut. Fassion: Einnahmen: 9421 47. 78 /H., Lasten: 
3961 47. 92 /H., Reinertrag: 5459 47. 86 Onuscapital z. Z . keines, steht 
aber ein bedeutendes in naher Aussicht. W iddum: l 8 Im 30 u 72 qm — 53 Tagw. 
73 Dezim. Aecker, 19 Im 48 u 95 qm —  57 Tagw. 20 Dezim. Wiesen, 8 Im 
23 u 54 qm --- 24 Tagw. 17 Dezim Holz. Durchschnittsbonität: 9. Pfarrhaus, 
erbaut 1606 durch P farrer Rupert Rottm ayr; sehr weitläufig; gegenwärtig im Um
bau begriffen; ebenso das Oekonomiegebäude. Baupflicht bei beiden der Pfründe
besitzer. Hllfspriester: l  Cooperator und statnsmäßig 2 Coadjutoren; Wohnung



Pfarrei: 6. Teisendorf. 3>!5

fü r dieselben im Pfarrhause (1881 neuhergestellt). Beginn der Matrikelbücher: 
Taufbuch 1603, Trauungsbuch 1615, Sterbebuch 1618.

IV . Zchulverhnltiiisse: 1) I n  Teisendorf u) Knabenschule m it 2 Lehrern, 132 Werk
tags- und 34 Feiertagsschülern , st) Mädchenschule m it 111 Werktags- und 
77 Feiertagsschülerinnen. Daselbst auch eine gewerbliche Fortbildungsschule.

2) I n  Oberteisendorf 1 Schule m it 1 Lehrer, 154 Werktags- und 49 Feier
tagsschülern. Erweiterung dieser Schule ist im Gange. D ie  Mädchenschule in 
Teisendorf wurde 1868 errichtet.

V. Klösterliches In s titu t. I n  Teisendorf ist eine F ilia le  der englischen Fräulein. 
Dieselben haben ein Haus m it einer benedicirten Capelle, in welcher monatlich 
einmal hl. Messe gehalten wird.

Kleine Notyen. Teisendorf, das um 750 als Tusinstorstch auftaucht, muß in den 
ersten Jahrhunderten seines Vorkommens auf Oberteisendorf gedeutet Werren. 
D ie  erste noch unsichere Nachricht von dem M a rk te  Teisendorf finden w ir im 
X I I I .  Jahrh . I n  dem Grenzvertrage vom 1 . 1275 überläßt Herzog Heinrich X l l i .  
wegen der Zollstätte (tste louiuw ) zu Aufheim und Tevsendors die Entscheidung 
den Bischöfen vom Regensburg und Chiemsee. (Quellen und Erörterungen V. 
286.) Ausdrücklich als M arkt bezeichnet, begegnet uns der O r t  unter Erz
bischof O rto lf von Salzburg (1343 — 1365). Dieser eignet „einen Hof ge
legen zu Teisendorf in dem M arkt . . . dem Gottshaus S t. Peter in S a lz
burg". (Xovism Östron, mourrst. nck 8. Ustrnr» p. 315.) O b schon Pfarrer 
Heinrich von Tusendorf (o. 1203) hier seinen Wohnsitz gehabt habe (M eilie rs 
Regesten 3 5 5 ), ist zweifelhaft; jedenfalls w ird am 11. November 1362 das 
hiesige Gotteshaus erwähnt, da unter diesem D atum  A lha it die Vischacherin 
der Kirche zu Niederteisendorf ihr Ä ngerl, gelegen zu M öring  überläßt als 
Fond zur S tiftung  eines Jahrtages und eines ewigen Lichtes, (doissiann, 
des histor. Vereines.) I m  I .  1383 w ird bereits die S t.  Andreas-Pfarrkirche 
zu Teisendorf urkundlich erwähnt; es ist demnach anzunehmen, daß jedenfalls 
Hanns der Häggl, der im I .  1395 als P farrherr zu Teisendorf vorkommt, im 
Markte oder wenigstens in dessen Nähe feinen Aufenthalt genommen habe. 
(Erzb. O rd. Arch.) D ie  Pfarrkirche zu Teisendorf ist sehr reich an Jahrtags
stiftungen, welche zum Theile schon aus dem M itte la lte r stammen. Am 
24. Februar 1439 fundirte der Kirchherr zu Teisendorf, Eckhart der Wieser, 
in  dem Pfarrgotteshause daselbst auf alle Erchtage eine Wochenmesse und auf 
jeden Quatempermontag einen Jahrtag und vermachte dazu eine M ühle an 
der S u r, genannt die Surmühle. (lb ic l.)

Gegen Ende des X V . Jahrh , hatte diese P farre i inne D r. Andreas Z iru - 
berger, Propst zu S t.  Be it in Freising und Domherr zu Augsburg, der schon 
als P farrer zu Engelsberg erwähnt wurde. Nach seinem am 20. Dezember 
1507 zu Augsburg erfolgten Tode übergaben seine Testamentsvollstrecker der 
Pfarrkirche zu Teisendorf 110 fl. rhein. nebst einer silbernen Monstranz, die 
m it edlen Steinen und feinen Perlen besetzt w a r, m it welchem Gelde sodann 
eine G ilt  von 3 fl. aus einem Gute zu Holming fü r Haltung eines JahrtageS 
gekauft wurde. (Oni88ig.inr des hist. Ver.)

I m  I .  1579 geschieht von einem Schullehrer zu Teisendorf Meldung, 
der von der Pfarrkirche 4 fl. Besoldung bezog; den eigentlichen Unterhalt reichte 
ihm der P farrer des Ortes. Wenigstens sagt ein Bericht von genanntem

*) Vielleicht: Dorf der Uns». Förstcmaim II. z>. 199.
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Jahre: „B onn disem allem (Einkommen) mueß ein Pfarrher sich selb, Zwen 
gesellbriester, den Schuelmaister, samb't den khnecht vnd D ie rn , deren auch 
12 Pershonnen seien . . . durchs ganntze J a r  m it Cost vnnd Lohn erhalten." 
(Akten des erzb. O rd .)

Unter den Pfarrherrn des X V I. Jahrh , verdient besondere Erwähnung 
Christoph D ietherr der jüngere, o. 1536— 1575. Nach dem Tode des berühmten 
Bischofs Berthold von Chiemsee 1543 erscheint er als Obercustos der von diesem 
gestifteten Priesterbruderschaft und wohnt 1549 als Abgeordneter des Klerus 
der Synode zu Salzburg an. (O a llm m , Onnoiliu LkUistnu-Könsm p. 341.)

Am 3. A p ril 1660 stiftete Leonhard Schaidinger, Bürger und B ie rb raue r, 
zu Teisendorf in  die dortige Pfarrkirche eine an allen S onn- und Feiertagen 
zu lesende Frühmesse, deren Besorgung eigenthümlicherweise den Religiösen des 
Klosters Högelwerd übertragen war. Am 7. August desselben Jahres bestätigte 
das Consistorium zu Salzburg obige S tiftung . (Abschr. im erzb. O rd .)

Dechant und Pfarrer Franz Wernspacher (1794— 1799) gründete durch 
letztwillige Verfügung m it einem Capital von 8000 fl. den „P fa r r  Teisen- 
dorf'schen Armenfond": sein Nachfolger Franz Benedict Stcinwender hat laut 
Testament den Armenfond um 7000 fl. vermehrt, die gleiche Summe der 
Pfarrkirche bestimmt und m it 10000 fl. einen Schulfond gestiftet.

I m  I .  1815, am 29. M a i,  legte ein Brand fast den ganzen M arkt 
Teisendorf, zugleich auch den Kirchthurm und das Langhaus der Pfarrkirche 
nebst dem Schulhause in Asche/')

Z u r Zeit der salzburgischen Herrschaft (bis zum I .  1803) lag der M arkt 
in  dem Pfleg- und Landgericht Raschenberg, später Teisendorf genannt. Das
selbe war in 30 V iertel eingetheilt. D er M arkt hatte einen bürgerlichen 
M agistrat, dessen erste 2 M itg lieder der Ober- und Unterführer, die übrigen 10 
die Ausschüsse genannt wurden. D as Wappen des Marktes zeigt den hl. Andreas 
in  rothem Felde.

D as Besetzungsrecht auf die P farrei Teisendorf stand bis zur Säcularisation 
dem Fürsterzbischofe von Salzburg zu.

I n  der Vorhalle der Pfarrkirche, über dem prachtvollen Grabsteine des 
R itters Hanns Schedlinger ( i  1474) findet sich die Insch rift: „Anno dm 
m cccc l  x i i i i  hat Hanns Schedlinger lassen pawen die Capellen Got zu lob 
I n  den eren fand Michel als S i  hye haben I r  begrebnuß."

An einer Mauer des Dechanthofes zu Teisendorf befand sich ein römischer 
Denkstein aus rothem M arm or, der jetzt im  städtischen Museum zu Salzburg 
aufgestellt i s t / ' )  (V g l. Oberb. Arch. V II .  421. Abb. Taf. I I I  X . 22.)

Ueber Teisendorf vgl. Hübner, Beschreibung des Erzstiftes Salzburg I. 
S . 146 ff. 997; M eiller, Regesten S . 384; A. Huber, E inführung des Christen
thums I I I .  35. 47. 168; P . S tum pf, Bayern S . 138; Koch-Sternfeld, B e itr. 
I I I .  365. D as Pfarrarchiv besitzt eine große Anzahl alter Urkunden.

O b e r t e i s e n d o r f  ist jenes M w iuäorl', woselbst der Edelmann und Richter 
Gerhart den dritten Theil seines Besitzes um das I .  750 zum Dome in  S a lz
burg schenkt, ( ln llio u lu s  Xim onis fb rov. no titiue f p. 41.)

A ls  M is s n c io i'f M p e rio r, also vom Markte gl. N . unterschieden, finden 
w ir  den O r t im I .  1217 beurkundet. (Deutingers B e itr. IV . 331.)

0  Schon in den J. 1682 und 1746 brannte Teisendorf, das erste M al gänzlich, das andere Mal 
zur Hälfte ab.

- )  Inschrift: 0(!ntns) 8 E 1 V L L IV 8  LXV8LV8 L I ' X 'IUlOX. LLX 6 IU I L(ilia) VXOL 
V IV I LL6(c!i-nnt) 8IL.I LT tz(uioto) 8LLPnw!o) NXRMO M io )  X(nnoi-nin) X I I I  
0L1T0.
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Der nahe Burgstall Raschenberg (castrum kasoliönllsr^ 1275) ist aller 
Wahrscheinlichkeit nach die römische Station Xi-tobnZu,* * ***)) welche zwischen ckuvuvum 
und öeckuium (Seebruck) mitten inne liegt. Vgl. Al. Huber, Eins. d. Christen
thums I I I .  35.

Holzhausen, vovliusu, wird um das I .  927 von Erzbischof Odalbert 
von Salzburg dem Grafen Kerhoh, in dessen Grafschaft es gelegen war, mit 
vralustul (Erlstätt) tauschweise überlassen. (LIeim u/ru, .luvuviu II .  147.)

Am 31. J u li 1424 geben die Pröpste der hl. Kreuzcapelle zu Holzhausen 
dem Herrn Hanns dem Veit, Pfarrer zu Teisendorf, mehrere Aecker für zwei 
in ihrer Capelle zu haltende ewige Messen. (Osissiauu des hist. Ver. v. Oberb.)

Friedrich III- , Bischof von Seckau, verlieh am 5. März 1448 der Kirche 
des hl. Kreuzes zu Holzhausen Ablässe. (Ibick.)

W im m ern, uä Vuiu ipui'um ,^) erscheint schon um das I .  750 unter 
den an die Domkirche zu Salzburg gediehenen Schankungen (in der Wohl durch 
Abschrift beeinträchtigten Form ucl IVinpuorsn). (Inckie. Simonis p. 42.) 
Eine Besitzung bei Wimmern im Salzburggau (suxtu Vuinipuium) übergibt 
der edle Zuentipolch dem Erzbischöfe Odalbert von Salzburg tauschweise im 
I .  934. (ckuvuvia II. 172; Lartiiolck äs ^Viusbuirsn ist bezeugt 1120; 
Cartular des Stiftes Ebersberg S . 55.)

Am 5. März 1448 verleiht Bischof Friedrich I I I .  von Seckau der hiesigen 
Kirche (6ool68ia6 8. vumeutii in ^Vimdsrn) Ablässe. (Oewmunu.)

M e h rin g , ack ölorinKen,^*) wurde, soweit es Eigenthum des edlen Tato 
war, um das I .  750 an das S t. Maximilianskloster in Bischofshosen geschenkt. 
(Inckioulus Simonis für. not.) p. 36.)

Am 31. December 1238 weist Erzbischof Eberhard II. von Salzburg zur 
Beleuchtung seiner Domkirche u. a. die Einkünfte eines Gutes zu Möring an. 
(Meiller, Regesten S. 272.)

Thum berg, mons Vinci,,-)-) wo um das I .  990 dem edlen Enzi 
19 Jauchert Land von Erzbischof Hartwig von Salzburg vertauscht wurden 
(Archiv f. österr. Gesch. Bd. X X II. S . 301), hatte früher eine Kirche, die 
am 14. December 1188 war eingeweiht worden.

Gleichzeitig mit w«ns Vinn kommt an oben citirter Stelle auch das nahe 
Luß als vusnü-j—j-) vor.

Punschern tritt um das I .  750 in der Form kni-Auvsosrin-I—>—)-) auf. 
(Inckio. ^.rnoll. skr. not.) p. 42); Gumperting heißt um das I .  1000 6min 
prnedtin. (ckuvuvin II. 298.) Der Weiler Kapell und die Einöde St. Georgen 
deuten aus ein untergegangenes Sacellum.
Zu  Teisendorf ist geboren 1684 Beda Schallhammcr, Abt zu Wessobrunn, vorwiegend cano- 

nistischer Schriftsteller. Er starb als Präses der bayer. Benedictinercongregation am 20. M a i 1760. 
Aus Roßdorf nächst Teisendorf stammt Franz von P au la  Hocheder, Universitätsprofessor zu München, 
geb. 1783, gest. 3. M a i 1844. E r schrieb außer mehreren Program men: „Des Qu. Horatius 
Flaccus Episteln für Gymnasien bearbeitet," Regensburg 1830

Zn  Teisendorf starb und liegt daselbst begraben Sebastian M utz l, Gymnasial-Rector zu 
Eichstätt, geb, 1797, gest, 15. Oktober 1863, Verfasser mehrerer Schriften und vorzüglicher Vertreter 
der sogen. Tradition über das Zeitalter des HI. Rupertus.

*) Wohl keltischen Stammes, jedoch nicht sicher erklärt.
" 9  Urspr, wie es scheint rviniUpin-g,, zur Wendenbehausnng.

***) Bei den Nachkommen des U n n r oder N o r. Förstemann I ,  924.
-s-) Wahrscheinlich keltischer Bergname von unbekannter Bedeutung.

E T )  Bei dem Loosantheile (btim ).
- j-P -ß )  Möglicherweise verdorben ans kurAnnclisa in, bei den Bnrgundischen.
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7. W aging.
Pfarrei mit 2618 Seelen in 450 Häusern.

Waging, M., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -f- Plattenbcrg, 6 . . . .  7 S. 1 H. 5 KU.
835 S. 136 H. — Kil. Rahmgraben, E. . . . 3 „ 1 „ 3,.

Reichwimm, E. . . . 8 „ 1 „ 6
„

Aich, W....................... 25 „ 5 „ 3„ „ „
Aichberg, W................. 17 » 3 „ 3„ „ Reit, E........................ 10 „ 2 „ 6 „
Amselgraben, E. . . 3 1 „ 4 „ Ropferding, W. . . . 15 „ 3 „ 4,., „
Angerpoint, E. . . . 7 „ 1 „ 2 „ Ruhstorf, E. . . . . 10 „ 1 „ 3,5 „
Bretterleiten, z. H. . - 18 „ 3 „ 3 „ Schnhegg, E................. 6 „ 1 „ 6,5 „
Buch, W..................... 15 „ 3 „ 3 „ Seeleiten, W................. 10 „ 2 „ 2
Buchwinkel, W. . . . 14 „ 2 „ 3 „ Starz, E....................... 3 „ 1 „ 2,-, „
Burgstall, W. . . . 20 „ 4 „ 3 „ Steppach, W.................20 „ 2 „ 1,,

Sterfling, E..................7 I „ 3̂Egelsee, E.................... 8 „ 1 „ 4 „
Egerdach, D., Flk. . . 40 „ 6 „ 6 „ ^hal, W........................20 „ 3 „ 3,5 „

Egg, W....................... 20 „ 3 „ 2 „ Thalhäusl, E................. 4 „ 1 „ 2,5 „
Enzersdorf, D. . . . 30 „ 7 „ 3 „ Töffenreit, W.................17 2 „ 6 „
Ewing, W................... 11 2 „ 6,5 „ Unterdoppel, z. H. . . 15 „ 4 „ 3
Feichten, z. H. . . . 12 . 3 „ 2„ „ Unterholzen, E. . . . 6 „ 1 „ 6 „
Figing, E.................... 6 „ 1 „ 1,5 Untervockling, W. . . 17 „ 4 „ 5,5 „
Fisching, D.................. 42 „ 8 „ 1 „ Unterwendling, W. . . 12 „ 2 „ 5 „
Forst, W..................... 14 „ 2 „ 4 „ Wald, z. H................... 27 „ 5 „ 6,5
Fürst, E....................... 7 1 4„ „ Weidach, z. H.................12 „ 4 „ 1,-, „

Gaden, D., Flk. . . . o0 „ 9 „ 4 „ Weistbach, E.................. 12 „ 2 „ 5 „
Gänsberg, E. . . . 8 „  1 „ 4 „ Wendling, W.................24 „ 5 „ 4 „
Gastag, W. . 10 „ 2 „ 2 „ Wimmhäusl, E. . . .  5 „ 1 „ 1
Gepping, W.................
G e ss e n b er g, Schl.,

15 „ 3 „ 1,„ " Wolfsberg, E.................  6 „ 1 „ 2,5
Womirderg, D., Flk., "

Cap.......................... 12 „ 1 „ 1,5 „ S c h u le ...................40 „ 10 „ 3,5 „
Graben, E................... 4 „ 1 „ 2 „ Z-ll, ;. H...................... 45 „ 9 „ 6,5
Grainach, z. H. . . 15 „ 4 „ 5 „ Zotzenberg, E. . . . . 6 „ 1 „ 8,5 „
Grollendoppel, z. H 14 „ 3 „ 4 „ Taching, Ober- u. Unter-, 

mit Berghnns, D., Flk.,Gnggenberg, E. . . . 4 1 „ 6 „
Hallnberg, z. H. . 14 „ 2 „ 2 „ Schule, ^ . . . . 114 „ 22 „ 3 „
Haslach, E................... 8 „ 2 „ 3 „ Assing, W..................... 14 „ 2 „ 4,5 „
Hansleiten, W. . . . 20 „ 4 „ 1 „ Au, E............................7 „ 1 „ 2,5 „
Heinrichsdors, E. . 8 „ 1 „ 3,5 „ Blauthal, E...................6 „ 1 „ 4
Hellmannsberg, W. 25 „ 3 „ 4 „ Bromberg. E................. 11 „ 1 „ 5 „
Hinterbuch. E. . . . „ Buchberg, W................. 12 „ 2 „ 4
Hintereck, E................. 8 1 „ 7 „ Eging, D.......................47 „ 7 „ 4 „
Hirschhalm, W. . . . 18 „ 3 „ 3 „ Eiuöd, E....................... 6 „ 1 „ 4 „
Höllhaslach, E. . . . 4 1 „ 2,5 „ Grentach, E................... 6 „ 1 „ 5
Hoggen, W.................. 10 „ 2 „ 4 „ Grüben, z. H.................12 „ 2 „ 4,-,
Jgelsbach, W. . . . 11 „ 2 „ 4 „ Harmeloh, E..................8 „ 2 „ 5
jtammering, W . . 15 „ 3 „ 1 „ Haunerting, D. . . . 34 „ 6 „ 4 „
Kleeham, W. . . . 13 „ 3 „ 5 „ Hörgassing, W. . . - 20 „ 5 „ 6
Köpfelsberg, W. . 10 „ 2 „ 3,5 „ Hucking, W................... 18 „ 2 „ 3
Krautenberg, W. . 16 „ 2 „ 2 „ Krautenbach, E. . . .  8 „ 1 „ 2,,
Madreit, E.................. 6 „ 1 „ 5 „ Limbcrg, D....................30 „ 7 „ 6
Moosen, W................. 13 „  3 „  3,5 „ Mauerham, D. . . .  55 „  9 „  6

Michlvrrg, D., Flk. . 30 „  6 „  2 „ Mollstätten, W. . . .  39 .  5 „  5 „

Mühlhofen, E. .  . 3 ., 1 „  2 „ Moosmühle, E. . . . 15 „ 2 „ 5 „

Niernharting, D. . 45 „ 10 „  0 , 5 „ Pertenham, E.......................................12 „  2 „  6
Obermoosen, z. H. . 17 , ,  4 „  4,5 „ Rahmbühl, E...................................... 8 „  1 „  3
Obervockling. W. . 20 „  2 „  5 Salling, W............................................1b „  4 „  6
Oberwendling, W. . 20 „  2 „  5 „ Schönhofen, W. .  .  .  25 „  4 „  5
Oed, E............................................. 6 „  1 „  5 „ Schneidergröben, E. .  .  6 „  1 „  4,5

Panoll, E. .  .  . 2 „  1„3, 5 „ Schreckenbauer, E. .  .  11 „  1 „  7
Parschall, W. . . 14 „ 2 „ 6 Siechartiug, W. . . . 26 „ 2 „ 6
Plattenberg am Wonne 

berg, W. . . . 18 „ 3 „ 6
rUeitgassing, D. . . .  38 „ 8 „ 6,5
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A n m e rk u n g e n : 1) Die Ortschaft M nh ltha l bei Dcntingcr w ird nicht mehr erwähnt; Berg ist bei 
Bnrgstall eingerechnet.

2) Protestanten sind in  der Pfarrei nicht ansässig.
3) Umfang der P farre i circa 30 Kilometer.
4) Wege großentheils beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in  das Bezirksamt Laufen »nd in die politischen Ge

meinden: Waging, Gaden, N icrnharting, Wonnebcrg und Taching.

I. Psarrjih: Waging, an der Landstraße von München nach Salzburg und an 
der Districtsstraße von Tittmoning nach Traunstein, nahe dem Wagingersee in 
einer Thalebene gelegen. Nächste Bahnstation Traunstein, 8 Kilometer entfernt. 
Post am Orte.

Psnriliirche: Nach einem Brande neuerbaut 1612; restaurirt 1856. Baustyl 
neu-italienisch in Kreuzesform, mit sogen. Lettern und 2 an die Kirche ange
bauten Seitencapellen. Geräumigkeit^) nicht ganz zureichend. Baupflicht die 
Kirche. Kuppelthurm mit 6 Glocken: a) Die größte, gegossen 1871 von Anton 
Oberascher in Reichenhall: „Lens psullito domiuo in vooitorutiono. I D  32, 3. 
Oonseoratu vVu§in§uo per rovorondissimum dominum dominum dosopü 
doNrund, pruepositum Öupituli Zlotropolituni ölouao.-IDis., ^VuKillAUnum." 
b) Die zweite: „Johann Oberascher hat mich gegossen; im Namen Gottes 
bin ich geflossen in Salzburg 1772. Nnutio kostn prooos populis ot N'nliilu 
tindo, kutn ounens tüotüi plollo roposao prooos." e) Die dritte: „doimun 
Oderusolior 1769- T  tül§ure, §rundino ot mulu t.smpostnto lillsra. nos 
dowino dosn Oüi'isto. Durch nieinen weiten Mund läßt sich die Kirche 
hören und macht Jedem kund, wann man soll Gott verehren." d) Die vierte 
gegossen von Anton Oberaschcr in Rcichenhall 1871. o) Die fünfte gegossen 
am 20. April 1629: „8unoti öluximilüruus, Nnttliuous, üluious, lauons ot 
doüunuos oront pro uoüis et kruotibus uostiis. ^mon." f)  Die kleinste: 
,JVoIs§un§ §088 inioli in 8ul/4iur§ 1744." — Oons. dub. Patrocinium 
am Feste des hl. Martinus (11. November). 9 ult. üx. 8s. 8. 6m. früher 
bei der Pfarrkirche, seit 1878 außerhalb des Ortes verlegt; Leichenhaus und 
Capelle sollen errichtet werden. Orgel mit 18 Reg. (1874 neuhergestellt). 
Pfarrgottesdienst an allen Sonn- und Festtagen. Concurs beim 40stündigen 
Gebete zu Weihnachten. Ewige Anbetung am 11. August. Sept.-Ablässe am 
Sonntag nach Sebastiani, am schmerzhaften Freitag und am Patrocinium. 
Außerordentliche Andachten: im Advent 1 Rorate gestiftet, mehrere nach Angabe; 
an den Fastensonntagen auf Ansuchen der Gemeinde Nachmittags Predigt und 
Kreuzwegandacht; zufolge eines Gelöbnisses täglich Rosenkranz; Frauendreißiger 
mit Litanei; auch in mehreren Octaven dcS Jahres Litanei; in der Fastenzeit 
Wöchentlich dreimal Llisororo; alle Samstage Abends Libera und Litanei. B itt
gänge am Georgitag nach Burg, am Pfingstdienstag nach Tettenhausen, beide 
mit geistlicher Begleitung; nach Maria Eck und nach Altötting jährlich Bitt-

'ch Grabsteine: 1) „Tenno üü i iU 6 0 0 I ,X X L I I I .  Hie le it Lienhart trawner jder tod ist an 
sannd MathiaStag."

2s „Hie leit Her Wilhelm Trauner R itter der gestorben ist am Snntag vor sannd 
Lorcntzntag 1502 und sein Hnnsfraw W arbnra eine von Frcibcrg die gestorben ist an 
samtztag an sannd Partclincstag tawscnd vierhundert und T X X X X I l l .  J a r  und Regina 
auch sein Hansfraw."

3i „Hie leit Hermann Trauner, der tod ist an sannd nulonitag anno äni A 6 6 6 I .X  
und Fondose seine Frau die tod ist an . . . tag anno Uni . . ."

Außerdem liegen hier begraben die Pfarrhcrrcn: lln in in n s  lia in iic n s  lc>. .10, Johann 
Oswald Sicsing, H 1756, Joh. Gg. Tickhart, H 15. Februar 1773 tp n d io  Pvelesiam  v t 
X snoäoobium  IVa^inA-ao Iiaorsclas nn ivorsa ios institn ik), Balth . Prähauser, P 1799. 
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gänge ohne geistliche Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  75 Jahrtage m it V ig il 
und Requiem, 8 Jahrtage ohne V ig i l,  141 Jahrmessen; außerdem nach 
Reduction vom 15. Dezember 1876 noch jährlich 104 Stiftmessen vom T rau- 
uer'scheu Beneficium (1496 gestiftet), welches m it der P farre i u n irt ist.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Allerseelenbruderschaft, nach vieljährigem Bestände 
oberhirtlich errichtet am 22. M a i 1676, Ablässe vom 28. November 1675. 
Hauptfest am Sonntag nach S t.  Anna, m it feierlicher Procession im  Markte; 
Nebenfeste der Allerseelensonntag, die Quatempersonntage; jeden Quatemper- 
Mittwoch V ig il und Requiem. —  Rent. Vermögen: 11057 /,/. 15

2) Rosenkranzbruderschaft, oberhirtlich confirm irt am 4. A p ril 1710, Ablässe 
vom 22. November 1701. Hauptfest am Rosenkranzsonntag, m it feierlicher 
Procession im  Markte; ebenso an den Festen M a riä  Empfängniß und Ver
kündigung. Jeden ersten Sonntag im  M onat ist siebenstündiges Gebet (gestiftet 
und oberhirtlich confirm irt am 11. Januar 1792) m it Psalter, Predigt und 
Procession. Jeden Quatempermontag V ig il und Requiem. —  Rentirendes 
Vermögen der Bruderschaft: 7891 717. 44 /H.

Den Meßnerdienst versieht ein eigens angestellter Meßner, den Cantordienst 
ein angestellter Organist. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. Vermögen 
der Kirche: u) rent.: 62394 7!7. 94 /H., b) nichtrent.: 40000 717. Vermögen 
des Kirchenbaufondes: 5314 717. 5

I I .  F ilia lk irch e n : 1) T a c h in g , Hauptfiliale, nördlich vom Pfarrorte an der D i-  
strictsstraße nach T ittm on ing , nahe am See hoch und schön gelegen. Erbau
ungsjahr unbekannt, restaurirt 1880. S ty l  gothisch. Geräumigkeit zureichend.*) 
Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 3 Glocken; a) die erste gegossen von 
Franz Oberascher in  Reichenhall 1882: „ k s r  cwuoom st m ortem  N im m  eri- 
pu is ti mnncluw. 8 i v is putrcmum quaerere, si v is potentem vinckieom, 
()ni<1 ja w  w o ra ris?  Invoea ^pos to io rum  p rine ipem ." l>) D iezweite 1882 
von dem nämlichen umgegossen: „N u r iu  ina te r K ratiae m uter m iserieorcliue, 
tu  me ul» koste proteZe et Korn m ortis  suseipe. ( ju i cisum possickst 
kirne non cketieit, Dens solus s u llio it ."  o) D ie  dritte wie die vorige: 
„Lune te  Krusme oru pro nokis ut cliKni e ltie iam ur prom iss ion ikus O kris ti."  
—  Oons. «luk. Patron der hl. Petrus. 3 a lt. port. 8s. L . Om. bei der 
Kirche. Orgel m it 6 Reg. Gottesdienst an fast allen S o n n - und Festtagen 
durch den Cooperator. Sept.-Ablässe am Patrocinium und am Scapuliersonntag. 
Außerordentliche Andachten: am Patrocinium Nachmittags Betstunde gestiftet. 
Concurs am Scapuliersonntag. —  S t i f t u n g e n :  54 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, 10 Jahrtage ohne V ig il, 12 Jahrmessen.

S c a p u lie rb ru d e rs c h a ft,  oberhirtlich errichtet am 29. M ärz 1754; 
Ablässe vom 7. Dezember 1753. Hauptfest am Scapuliersonntag; am Montag 
darauf V ig il,  Requiem und Libera. Nebenfeste jeder 3. Sonntag im  M onat. 
Vermögen der Bruderschaft 3070 717. 38 —  Ehedem bestand bei dieser
Kirche eine Allerseelenbruderschaft; Andachten derselben werden nicht mehr ge
halten, doch w ird über das Vermögen derselben eigene Rechnung gestellt; dieses 
beträgt zur Zeit n) rent.: 3930 TU. 24 ^ . ,  b ) nichtrent.: 164 47. 94

Meßner und Cantor der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 
23923 717. 51 b) nichtrent.: 14935 717. 36

2) Egerdach, südwestlich von der Pfarrkirche unweit der Districtsstraße

I  I n  der B orhalle  die S te inschrift: H ie  lyg t pegrabm nw lfgang Hergissinger starb 1b—  w ara  
herbergerin sein hausfraw  den got genat.
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nach T raunste in  tief gelegen. E rb au u n g s jah r unbekannt. S ty l  gothisch. Ooiw. 
llust. K uppclthurm  (D achreiter) m it 2  Glocken. P a tro n in  die h l. M arg are th a .
1 a l t .  tix . O rg e l m it 3 Reg. (schlecht). G o t t e s d i e n s t :  jährlich einige 
S chaueräm ter, durch den Cooperator. —  S t i f t u n g e n :  3  Ja h rta g e  m it V ig il 
und R equiem , 5  Jah rm essen . —  M eßner der Nächstliegende B a u e r. —  V er
mögen der Kirche: n ) r e n t . : 3 5 9 2  47. 1 /A ., I,) nichtrent.: 3 0 6  717. 4 4

3 )  G a d e n ,  an der H auptstraße nach S a lzb u rg  in  einer Thalebene am 
S e c  gelegen. E rb au u n g s jah r unbekannt. N estaurirt 1 8 6 9 . O hn e  ausgeprägten 
S ty l  im Siebeneck erbaut, gvthisirt. K uppelthurm  m it 2  Glocken. Ooiw. clust. 
P a tro n  der h l. R u p ertu s . 1 u lt. p o r t . O rg e l m it 2 Reg. G o t t e s d i e n s t :  
einige Aem ter w ährend des J a h r e s  nach A ngabe, 5  gestiftete M essen, durch 
den Cooperator. Am Feste des h l. R u p ertu s  hl. A m t nach Angabe der Kirchen
gemeinde. —  M eß ner ein naher B au e r. —  Verm ögen der Kirche: u ) ren t.: 
2 6 0 5 4  4 / .  10  st) n ichtrent.: 2 5 9 9  47. 4 7

4 )  G e s s e n b e r g ,  Schloßcapelle, unw eit der H auptstraße auf einem B erge 
schön gelegen. E rb a u t 1 6 64 . R ondell nach dem M uster der Gnadenkapelle 
in  A ltö tting . E ingew eiht am  6. O ktober 16 64 . S pitz thu rm  (D achreiter) m it
2 kleinen Glocken, die kleinere gegossen 1871  von A nton Oberascher in  Reichen
hall. O rg e l m it 4  Reg. 1 nst. p o rt . P a troc in ium  am Feste M a r iä  H im m el
fah rt, m it gestiftetein hl. A m t und N achm ittagsrosenkranz. Außerdem 9 J a h r 
messen gestiftet, welche der E m eriten-B eneficiat persolvirt. — - N ießner ein O r t s 
bewohner von W aging . —  Verm ögen der Capelle: u ) re n t.:  6 0 8 5  47. 71 /H., 
st) nichtrent.: 3 6 0 5  47. 89

5 )  M ü h l b e r g ,  ostw ärts vom Pfarrsitze abseits der Landstraße auf einem 
B erge schön gelegen: W allfahrtskirche. E rb a u t 1 7 0 8 , vergrößert 1 7 53 , restaurirt 
1 8 56 . Rundbogenstyl. B anpflicht die Pfarrkirche von W aging. Consecrirt 
am  ,6 . Septem ber 17:55 durch S ig m u n d  von Schrattenbach , Erzbischof von 
S a lz b u rg . K uppelthurm  (D achreiter) m it 2  Glocken: die kleinere 17 98  gegossen 
in  L-alzburg, die größere 1 8 2 4  in  Reichenhall von A nton Oberascher. P a tr o 
cinium am Feste M a r iä  Heimsuchung. 1 u lt. p o rt . 8 s . O rg e l m it 6 R eg. 
G o t t e s d i e n s t :  an  den Festen M a r iä  Heim suchung, Kreuzerhöhung und an 
den 3  goldenen S am stagen  je m it A m t und P red ig t gestiftet; ferner 2 gestiftete 
A em ter, 52  Wochenmessen und 10  Jäh rm essen , durch die Pfarrgeistlichkeit zu 
halten . S e i t  m ehreren J a h re n  auf Angabe täglich im  M aim o n a t M aiandach t 
m it R osenkranz; auch an einigen S o n n -  und Festtagen Rosenkranz. —  M eßner 
ein B a u e r ,  O rg an is t der der Pfarrkirche. — D ie  Kirche partic ip irt am  V er
mögen der Pfarrkirche.

6 )  W o n n e b e r g  ( S t .  L e o n h a r d ) ,  südlich vom Pfarrsitze hoch gelegen. 
E rb au u n g sjah r unbekannt. S ty l  gothisch. R estau rirt 1 860 . B aupslicht die 
Kirche. K uppclthurm  m it 2 Glocken, beide au s der Oberascherqchen G ießerei 
in  N eichenhall, eine von 1 8 2 4 , die andere von 1 8 67 . Oon8. ckust. P a tro n  
der h l. Leonhard. 3  u lt. p o r t . 8 s .  O rg e l m it 4  Reg. G o t t e s d i e n s t  (durch 
den C ooperator) am  P a troc in ium  und am  O sterm ontag . M ehrere  P fa rre ien  
kommen w ährend des J a h r e s  m it dem Kreuze und lassen die P ferde benediciren. 
U nter der Woche soll wegen der S chu le  zweim al G ottesdienst stattfinden. — 
S t i f t u n g e n :  4  Jahrm essen . —  C an to r und O rg an is t der Lehrer des O rte s . — 
Verm ögen der Kirche: n ) re n t.:  9:5553 47. 9 5  ^ . ,  st) n ich tren t.: 1 2 4 8 9 5  47. 2  /H.

I n  der P fa rre i  bestehen auch mehrere Feldcapellen, in  denen m it ober- 
h irtlicher B ew illigung Kreuzwege errichtet sind.

III. PfarrrrrrlMtniste: Inst. e o lla t. Fassion: E innahm en: 6 3 2 0  47. 1 2 /H., Lasten:
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2660 M  93 />?,., Reinertrag: 3659 1>V. 19 —  Widdum: 5 im  71 u,
—  16 Tagw. 97 Dezim. Aecker, 9 llu  78 u 70 csm — 28 Tagw. 72 Dezim. 
Wiesen, 3 Im 71 u 80 czrn —  10 Tagw. 93 Dezim. Holz. B on itä t: 11, bei 
der Waldung: 3. Pfarrhaus 1701 erbaut, sehr geräumig, nicht in  Allem 
passend, zu ebener Erde etwas feucht. Oekonomiegebäude a lt ,  hinreichend 
geräumig, minder passend. Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. H ilfs 
priester: statusmäßig 1 Cooperator und 2 Coadjutoren, fü r welche Wohnung 
im  Pfarrhofe; z. Z . nur Cooperator und 1 Coadjutor. D ie  Matrikelbücher 
beginnen 1586.

I n  der P farre i besteht das Emeriten-Beneficium Gessenberg; ursprünglich 
grundgelegt von Karolina von Auer 1764, definitiv errichtet am 18. Dezember 
1866, Confirmationsurkünde vom 4. Januar 1867. Besetzungsrecht Se. Excellenz 
der Hochwürdigste Herr Erzbischof. 9 Obligatmessen und ein Am t am 
Patrocinium , sonst immer freie Application. Ueberdieß soll der Beneficiat, 
soweit eS sein A lter und seine Gesundheit zuläßt, an S onn- und Festtagen 
während des Frühgottesdienstes im Beichtstuhl aushelfen und nach dem F rüh
amte die hl. Messe celebriren. Einnahmen: 685 .4/. 51 »A. Grundbesitz: 
7,84 ^ ^  23 Dezim. Haus, Hofraum und Wurzgarten. Bencficialhaus in  Waging 
erbaut und unterm 15. November 1868 zum Beneficium geschenkt durch den 
ersten Beneficiaten geistlichen Rath Joseph Schmid. Zum Unterhalt des an 
sich gut gebauten Hauses bildet sich aus den Renten des Beneficialfondes ein 
Bausond, der z. Z . ein rent. Capital von 1257 M . 14 besitzt.

IV . Schn lvrrlflriin ljsc: 1) I m  Markte Waging u) Knabenschule m it 1 Lehrer, 
88 Werktags- und 34 Feiertagsschülern. Schulhaus, früher Eigenthum der 
Kirche S t .  Leonhard am Wonneberg, wurde 1876 der Schulgemeinde Waging 
geschenkt und vom Grunde aus neugebaut. I>) Mädchenschule, 1847 errichtet 
und von 2 Schulschwestern versehen, m it 90 Werktags- und 36 Feiertags
schülerinnen. D as Schulhaus ist Eigenthum der Kirchen S t .  Leonhard und Gaden.

2) Schule in  Taching m it 1 Lehrer, 90 Werktags- und 32 Feiertags
schülern. Das Schulhaus, 1827 von Kirche und Gemeinde erbaut, wurde 1878 
alleiniges Eigenthum der Gemeinde und dient jetzt als Lehrerwohnung; daneben 
wurde 1879 ein neues Schullocal erbaut.

3 ) Schule bei S t .  Leonhard am Wonneberg m it 1 Lehrer, 82 Werktags
und 38 Feiertagsschülern. Schule und Schulhaus hier 1824 errichtet. Von 
5 Häusern der P farre i O tting  besuchen die Kinder die letztgenannte Schule. 
Von 9 Häusern der Gemeinde Niernharting gehen die Kinder in die Schule 
in  Petting.

V. Klösterliche In s titu te : S e it 1848 wurden zur Leitung der Mädchenschule in 
Waging 2 Schulschwestern berufen. Dieselben wohnen im Mädchenschulhaus, 
welches durch einen gedeckten Gang m it der Pfarrkirche in  Verbindung steht.

F ü r das Bürgerspital, und die Anstalt fü r Kranke und conscribirte Arme 
ist zur Pflege die Berufung von Ordensschwestern prvjectirt.

Missionen wurden gehalten 1844 durch ID .  Redemptoristen, 1882 durch 
ID .  Kapuziner.

K leine Rothen. W a g in g , Ruo§in^g. v i l la * )  w ird zu Anfang des V II. Jahrh , von 
Herzog Theodbert m it 40 Gehöften und mehreren M ühlen dem neugegründeten 
Kloster Nonberg geschenkt. (Inä io . iLruon. 24.) Um das I .  1050 findet 
sich in  einem Dienstregister des Klosters S t .  Peter von Salzburg bemerkt, daß

*)  Die Nachkommen des Wago. Förstemann I. 1222.
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aus IV a x ig ln  jährlich ein halbes Talent zu diesem S tifte  gereicht werden 
mußte, (.Invuvin  I I .  310.) E in  Edelgeschlecht dieses Ortes t r i t t  schon m it 
Rüdiger von Waging auf, der 1095 auf Seite des Erzb. Thiemo siel, dann 
m it U n^ ilke rtns  elü IVsK'ing'sn, der im  I .  1122 vorkommt. (Oberb. Arch. 
IV . 305.) M e ille r, Regesten S . 8 und 38. Ilm  diese Zeit erscheint auch die 
Schreibung ^Vusglnnen. (N on . Uoie. I I I .  43.) Was die kirchlichen V er
hältnisse Wagings in  der ältesten Ze it betrifft, so soll dieser O r t ,  wie Hübner 
sagt, ursprünglich eine F ilia le  von Taching gewesen sein?) Jedoch wird das 
hiesige Gotteshaus klar genug im  X I I I .  Jah rh , bezeugt durch die vorhandenen 
Grabsteine, deren einer die Insch rift trägt: „H ie  ist begraben das geschlecht 
der trawner, vonerst ist gestorben K arl der frum  I m  M C E  und Sechzigsten 
Jare. Darnach Hainrich, S eyfrid , Albrecht R itt. vnd N iclas gebruder sind 
erschlagen in  dem S treyt bey M üh ldo rf an sannd Michelsabeutt in  dem M C C C  
und Newzehnten Jare. Darnach G o tfr id , Hauns, zwen Fridrich sind auch 
erslagen in einem streit daselbs bei M üh ldorf an sannd Matheustag im  M C C C  
und M J J  Jare  . . ."  Ucbrigens kommt Waging schon 1376 unter den zu 
S t.  Peter in  Salzburg wallfahrenden Pfarreien vor, und findet sich weiterhin 
in der M atrikel deö Erzbischofs Bernhard von Rohr (1-168 —1487), wie schon 
in der Uebersicht des Decauates erwähnt, ausdrücklich aufgeführt. I m  I .  1496 
begegnet uns in einer gleich zu besprechenden Urkunde: H M  Georg S träpp l, 
P farrer der S t. M artins-P farrk irche zu Wäging. Am S t. Thomastage des 
genannten JahrcS stiftet W ilhelm  Trauner zu Flachau R itte r, Pfleger zu 
Raschenberg „a in  ewige tägliche Meß, Auch alle J a r  Järlich  vier Jartäg  vnd 
ain ewiges liecht in  die bemelt Sandt M a rtin s  Pfarrkhürchen Wäging auf 
Sandt M a ria  Magdalena A lta r vnd Capelle, D a rin  dan mein Vatter vnd 
V o rfa rn  stetigen gedechtnuß deß Namen Trauner I r  begrebnuß haben". (Abschr. 
im erzb. O rd .)

I m  I .  1817 war diese S tiftu n g  auf zwei Jahrtage m it Lobantt und 
zwei wöchentliche Messen herabgekommeu. Bischof Berthold von Chiemsee 
rcconciliirte am Pfingstmontage 1513 den Gottesacker zu Waging; am 27. A p ril 
1522 consecrirte er die Friedhofcapelle daselbst zu Ehren der H H . Anna, 
Elisabeth und Sebastian. (J tine ra rium .)

Um das I .  1585 fand zu Waging eine kanonische Visitation statt. Bon 
dem damaligen P farrer Johannes Aher w ird berichtet, daß seine theologische 
B ildung gering, seine Amtsführung aber untadelhaft sei. Xon psn itns insZüns 
in tlieologin. (lermumcu, (Teutsche Theologey des Bischofs Berthold von 
Chiemsee?) Inuclntur et nm utur n puroeümnis suis, eo guoci in  puroestmli 
ipsins oktieio n iü ii jw n itns ciesicieruri pu tia tu r. E r hatte zwei Cooperatoren: 
Caspar Heselin und Wolfgang Argentaler. Von dem damaligen Schullehrer 
zu Waging sagt das Visitationsprotocoll: L s t st Lchlolnö Nuc-ister in  oppicio, 
<zni ovto va l :u1 sunnnun, cksenm pnorns nrnclisnclos siu llot, gnos non 
tantu in  in  lit ta r is  gsrm sn iv is  verum  otiam in cioetrinu e ln is tinnn  in s titn it. 
(Acten des erzb. O rd .)

Wie der Ausdruck oppiclnm erkennen läßt, galt Waging damals bereits 
als M arkt. I n  der salzburgischen Landtafel vom I .  1620 w ird der O r t als 
der vierzehnte unter den Märkten des Erzstiftes aufgeführt. Uebrigens befand 
sich hier lauge Zeit nur ein sogen. Urbaramt; erst nachdem die beiden Schlosser 
Halmberg und Tettelheim in Verfa ll gerathen waren, wurden die zwei dort

?  Ob Kirchbcrg bei Petting der Pfarrsitz für Waging je gewcjen sei, wie Pfarrer Joseph Schmid i» 
einem Acteiistückc behauptet, dürfte m it Grund bezweifelt werden. Vgl. die Notizen zn Taching.
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bestehenden Pfleggerichte vereinigt und e. 1684 nach Waging übersetzt. Das 
Pfleggericht blieb hier bis 1811. D ie  Reihenfolge der hiesigen Ubarrichter 
steht im Oberb. Arch. X X V I .  144.

D as Verleihungsrecht auf die P farrei Waging hatte bis zur Säcularisation 
der Fürsterzbischof von Salzburg. Aus einem nicht hinreichend erklärten Grunde 
wurde am 3. M a i 1857 das 1000jährige Jub iläum  der Pfarrkirche zu Waging 
zu feiern begonnen?)

Waging hat durch Brand 1611 und 1763, durch Pest 1629, durch Ueber- 
schwemmulig 1771 und 1786, und noch öfter durch Krieg, Hagel und Theue
rung gelitten.

Nahe am südlichen Eingang der Pfarrkirche sieht man ein altdeutsches 
leider schon verwittertes Werk der Scu lp tur, einen sogen. Lichtstand, in  Capellen
form schön aus rothem M arm or gearbeitet. Es findet sich die Jahrzahl 1410 
angebracht. Eine Abbildung davon im oberb. Archiv V. 134.

E in  ähnliches Denkmal aus dem I .  1508 steht "2 Viertelstunde außer
halb Waging am Fuße der Höhe von Gessenberg.

Ueber Waging vgl. Hübner, Beschr. des Erzstiftes Salzburg I. S . 48— 63. 
996; Kalender fü r katholische Christen 1868 S . 52— 53; Jos. Schmid, D as 
tausendjährige Jub iläum  der Marktspfarrkirche zu Waging 1857; Oberb. Arch. 
I I I .  378 ff. IV . 301 ff. X I .  185; Hund, Stammenbuch I I .  3 3 8 -  341; 
S tum pf, Bayern S . 137— 138; M eille r, Regesten 339. 401.

Egerdach, L A irä u o l i ,^ )  soll eines der Urklöster („Margarethenzelle") 
gewesen sein, welche noch durch den h l. Rupertus zum Zwecke der Glaubeus- 
verbreitung unter der Landesbevölkerung gegründet wurden. A l. Huber, E in 
führung des Christenthums I I I .  232. E in  Adelsgeschlecht ist daselbst m it O60 
cto blAörckadi 0. 1120 und L u A ilra m  de lÜAirdueü 6. 1180 beurkundet. 
(N on. Low . I I I .  5. V I I .  494.)

E in  Bericht, 6. 1615 verfaßt, füh rt: „ S t .  Margaretha zu Egerdach ein 
f i l ia l"  unter der P farre i Waging auf und bemerkt, daß die jährlichen E in 
nahmen des Kirchleins 12 fl. 1 8 dl. betragen. (Acten d. erzb. O rd .)

G a d e n , ^ )  einst nach Hübner, ein heidnischer Tempel. Daß S t.  Rupert 
daselbst Patron ist, möchte andeuten, es sei durch diesen h l. Bischof die Götzen- 
cultstätte in eine christliche Kirche verwandelt worden. Wirklich haftet an einer 
nahen Quelle die bedeutsame Sage, daß der hl. Rupertus aus derselben ge
trunken habe; dieselbe wurde schon früh m it einer Capelle überbaut und als 
heilkräftig verehrt.

I n  oberwähnter Beschreibung, ungefähr aus dem I .  1615, steht ver
zeichnet: „ S t .  Rueprechts Gotteshaus; zu gaben ein f i l ia l."

D ie  Apiansche Karte vom I .  1566 weist „G adn" als Kirchort auf. I n  
früherer Ze it wurden hier namentlich viele Eier geopfert.

M ü h lb e rg  läßt sich zuerst m it Vcdoiimurus de N ulcboroü nachweisen, 
der um das I .  1180 zu Berchtesgaden Zeugenschaft leistete. (Quellen und 
Erörterungen I. 338.)

I m  I .  1668 fand in  Folge einer Vision eine fromme M agd, Eva m it 
Namen, an einem Birnbäume ein Muttergotteöbild, welches bald viele W all-

O Os wird hänsig außer Acht gelassen, daß bei Abhaltung oon Jubiläen eine sichere historische 
Basis zu Grunde liegen sollte.

"*) Vielleicht aus dem Namen des Mecrgottes, Ogir und „Ahe" entstanden.
Urspr. rlnL gmetnin, g-aclnm, einstöckiges Hans, Gemach. Gotthard, Ortsnamen, S. 27.
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fahrer anzog. I m  I .  1708 wurde an der Stelle des Baumes eine Kirche 
erbaut, 1710 diese benedicirt, 1753 um ein D ritth e il vergrößert und von Erz
bischof Sigmund von Salzburg 1755 consecrirt. Vom 3. bis 10. M a i 1857 
fand das 100jährige Jub iläum  der Wallfahrtskirche Mühlberg m it aller Feier
lichkeit statt. (Abb. u. Beschreibung der W allfahrt im  Kalender f. kath. Christen 
1868 S . 52.)

W o n n e b e rg , im X I l .  Jahrh . IV aA M A ureböre liJ ) später VVasAin^sr- 
Iiorrr, IVunirnchorg' und IVunneborg-, hatte einen eigenen Adel, dem B . 
IV ilIeüu lm  6a IVuK'MK'urebLreü, um das I .  1170 beurkundet, angehört. 
(LIou. Loio. V I I .  475.)

Es befinden sich in der hiesigen S t .  Leonhardskirche schöne Temperagemälde 
aus dein X V . Ja h rh .; um das M itte lb ild , S t. Christoph, gruppiren sich mehrere 
andere Darstellungen. D as Ganze soll ein Votivgeschenk der Laufener Schiffer
gilde sein. (V g l. Oberb. Arch. X I.  161. X I I I .  110.)

T a c h in g , RuogiuKu)-^) w ird um das I .  995 von dem adeligen Priester 
Jrm anbert, soweit es sein eigen w ar, zum S t.  Peterskloster in Salzburg ge
schenkt. (X le im u ^ i'u , lu v u v iu  I I .  289.) E in  anderer vornehmer Kleriker 
P ilig r im  gibt um die nämliche Zeit ebendahin sein Besitzthum zu VaoltinAu 
m it einer M ühle  und der M ülle rs fam ilie , sowie m it Fischern und ihren A n 
gehörigen. (Ibick. p. 293.)

Daß Taching früher als Waging Pfarrei w ar, scheint u. a. daraus her
vorzugehen, weil die ältesten (jetzt abgängigen) Urkunden des Pfarrarchivs zu 
Waging Schenkungen zur Kirche Taching enthielten.

Hainrieus Sepp von Ewig verschafft am S t.  Lorenzentage 1437 einen 
Krautgarten um 60 dl. zum Gotteshause Taching. (Regest, des erzb. O rd. 
aus der Registratur zu Waging.)

Uebrigens schenkt schon um das I .  1207 ein Chonrad von Wickorzign 
Güter nach Taching. (Non. Ilo ie . I I I .  95.)

Nach einer Agende des X V I I I .  Jah rh , war es von jeher Gebrauch, hier 
wie in  Waging die Feuerweihe und die Taufwasserweihen zu halten.

I n  der Vorhalle der Kirche mehrere ausdrucksvolle Passionsbilder in  S te in 
relief ausgeführt um das I .  1550.

G essenberg, insprünglich vielleicht Gossenberg, ein Wohl im X IV . Jahrh, 
entstandenes Schloß, hatte einen eigenen Adel, dem Georg Gossenberger und 
seine Hausfrau Margaretha, im  I .  1381 beurkundet, anzugehören scheint. 
(Hund in  Freibergs Schriften u. Urk. I I I .  334.)

Z u  Anfang des X V I. Jahrh , kam Jakob Auer in  den Besitz des Schlosses; 
bei seinem Geschlechte blieb es fortan bis auf unser Jahrhundert.

Hanns Jakob I I .  von Auer erbaute im  I .  1664 die hier befindliche schöne 
Capelle.

D ie  Veste Halmberg ist 1319 beurkundet m it Gabwein dem Trauner, 
Pfleger daselbst. (Oberb. Arch. X X V I .  64.)

I lL n ^ is iu » » , ^-^) jetzt Hörgassing, kommt um 788 ( I iu l.  X rn . z,. 36 ), 
V 6u<!in§ in ,-j-) jetzt Wendling, um das I .  1000 vor. (.1 nvuviu I I .  298.)

6inen bedeutenden Namen erwarb sich Bernhard von Waging, Prior zu Tegernsee, gest.
10. August 1472 zu Bcrgcu bei Neuburg a. D. Bernhard Pez nennt ihn das Orakel der Aebte

I  Wagingerberg.
**) Die Nachkommen des 'I.-woo. Förstemann I. 32b.

Die Nachkommen des Hori^is. Ibtil. 624.
4 )  Bei den Nachkommen des 4Vsnto. Ibiä. 1252.
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und Bischöfe seiner Zeit. Unter seinen vielen Schriften ist besonders zu nennen: Itomocliarius 
piisiUunimium ob sorupnlosorum. Hier mar auch 180l geb. Or. Jos. Al. v. Prand, Dompropst 
und Generalvicar zu München, ch 2. August 1882.

8. Weildors.
Pfarre i m it 690 Seelen in  104 Häusern.

Weildorf, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -1 Neulend, W. . . . . 20 S. 3H. 1 Kil.
99 S. 12 H. — Kil. Obcrhnb, E. . . . . 8 „ 1 1

Amersberg, W. . . 22 „ 2 „ 1,. Oberndorf, W. . . . 32 „ 6 „ 2,„ „
Arnolding, W. . . 19 „ 3 „ 1'5 „ Oberreit, E. . . . . 6 „ 1 „ 3,5 „
Ed. E................... . . 3 „ 1 „ 4 „ Ofsemvaug, D. . . - 18 „ 7 „ 2 „
Eichham, W. . . . - 33 „ 5 „ 2 „ Patting, D. . . . . 93 „ 16 „ 2,5 „
Englham, W. . . . - Io „ 3 „ 3„, „ Reit, E...................... - 6 „ 1 „ 1 „
Haag, W. . . . . . 12 „ 2 „ 1 Schlacht, E. . . . 1 „ 2,5 „
Hörafing, D. . . . . 96 „ 16 „ 2 „ Schusterhäusl, E. . . 4 ,, 1 " 0,5 „
Hub, E................. - - 8 „ 1 ., 1,2 „ Seeleiten, W. . . . - 26 „ 3 „ 1„ „
Kaltenbach, E. . . . 5 „ 1 „ „ Stockach, E. . . . - d „ 1 „ 2„, „
Kothbrünning, W. - - 54 „ 6 „ 0,. „ Stöberl, E................. 1 ,, 2„ „
Knmpfmühle, E. . . . 6 „ 1 „ 3,. Stötten, W. . . . . 31 „ 1 ,, 1 ,,
Meistcrhans, E. . - . 2 „ 1 „ 0,5 „ Untcrholzen, W. . . . 8 „ 2 „ 1,3 ,,
Moosleiten, W. . . - 16 „ 2 „ 3

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Dentinger: Binder, Felbel, Rößler, L-chifer, Schneider und 
Spieler werden nicht mehr erwähnt; neu erscheinen Mcisierhans, Oberreit, Schlacht, Schuster
häusl, Stöberl und Unterholzen.

2) Umfang der Pfarrei 20 Kilometer.
3) Wege theilweise beschwerlich.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören alle in das Bezirksamt Laufen und in die politische Ge

meinde Weildorf.

I .  Psarrs ih : W e i ld o r f ,  an einer Abzweigung der Straße von Teisendorf nach Laufen 
einsam hochgelegen. Nächste Eisenbahnstation und Post Teisendorf, 4,g K ilo 
meter entfernt.

P farrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Theilweise restaurirt 1856— 1682. 
Geräumigkeit zureichend. S ty l  gothisch. Baupflicht die Kirchenstiftung. Küppel- 
thurm m it 4 Glocken: rr) die größte: „V ivo s  vnao, w ortuos plaug'o, 1'alKuru 
trr>.u§o", gegossen von Johann Oberascher in Reichenhall 1828: b ) die zweite: 
„O u il IVoItzunA  O u M  goß mich in Salzburg 1 766 "; ej die dritte: „Gegossen 
von IVoItAuuA 6 u M . O  großer G ott vor Schauer, Hagel und Feuersbrunst 
bewahre uns. 1766"; ci) die kleine gegossen von dem vorigen. Consecrirt 
am 10. J u l i  1429. Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 3 u lt. port. 
8s. 0 . Ow. bei der Kirche m it Grüften. Orgel m it 7 Reg. G o tte s d ie n s t: 
immer in  der Pfarrkirche. ConcurS: am Feste des hl. Joseph, an den beiden 
Osterfesttagen, am Patrocinium, am Tag der ewigen Anbetung und am 8. Dezember. 
Ewige Anbetung am 3. Dezember. Sept.-Ablässe: am Feste M a riä  Lichtmeß, M a riä  
Himmelfahrt undKirchweih. Aushilfe in  derNachbarschaft ist nicht Meisten. Außer
ordentliche Andachten: Rorate nach Angabe; Kreuzweg und Rosenkränze fre iw illig . 
—  S t i f t u n g e n :  60 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 21 Jahrtage ohne V ig il, 
40 Jahrmessen. Außerdem gestiftet eine Andacht zu Ehren des h l. Joseph, 
ferners Stundengebet an den beiden Ostertagen und einstündige Nachmittags
andacht am Patrocinium.

Bru de rs ch a f t  von der unbefleckten Empfäugniß M a r iä , errichtet 1753. 
Hauptfest am 8. Dezember. Nebenfeste die Quatempersonntage m it Predigt und
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A m t, Rosenkranz, Litanei und Procession. —  Vermögen der Bruderschaft: 
n) ren t.: 3159 HL 46 /H., b ) nichtrent.: 308 47. 8

Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, den Cantordienst der Lehrer. 
Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 
51490 4/. 4 /H., b) nichtrent: 43851 4L. 95 /H.

I I .  P fa rrv rr lM ln is s r: 145. oollrrt. Fassion: Einnahmen: 1765 4L. 72 ,Z., 
Lasten: 22 4L. 3 4 . ,  Reinertrag: 1743 4L. 69 4 .  Widdum: 1 Im 42 u 
10 csm —  4 Tagw. 17 Dezim. Wiesen. B on itä t: 9. —  Pfarrhaus 1786 
erbaut, nicht sehr geräumig, passend, 'theilweise feucht. Ebenso das Oekonomie- 
gebäude. Baupflicht die Pfarrkirchenstiftung. Beginn der Matrikelbücher: Ende 
des vorigen Jahrhunderts.

I I I .  S ch illve rlM tliis ie : Schule in W eildorf m it 1 Lehrer, 86 Werktags- und 
44 Feiertagsschülern.

Meine llothen. W eildorf, U n ildo rf'*) vsillu in  fmxo Zal/.barAUvo, gelangt unter 
Herzog Thassilo um das I .  770 m it 25 Gütern durch Kauf an die D om 
kirche zu Salzburg. (X s in x , ind ionlus X ruon., p. 19.)

D ie  hiesige Kirche mitsammt dem Zehent (oeolosiu ad IV ildo is i ein« 
deeiwn) wurde von Erzbischof Friedrich von Salzburg um das I .  988 dem 
S tifte  zu S t .  Peter geschenkt, welche Schenkung Erzbischof Konrad I. im 
I .  1144 auf's Neue bestätigte. (Xovi88. Oüronioon silommt. nd 6. I'e trum  

220, ok. p. 171.) Wegen dieses namhaften Besitzes unterhielt das Kloster 
daselbst ein ok'kivium, dessen Vorstand, Lln inüurdus oküoürlm do IV iid o r f in  
einer Urkunde des I .  1280 genannt w ird. (Und. p. 301.)

Eine merkwürdige S tiftung  zu dem hiesigen Gotteshause ist aus dem 
X IV . Jahrh , bekannt. Wernher der Truchsätze schenkt am Magdalenentag 1345 
das G u t zu Oetzen, welches jährlich 6 fl dl. salzburgisch dient, damit man darum 
den besten Wein kaufen soll zu den zwei Kirchen in Tewsendorf und U. L. Frau 
zu W eildorf, und ihn denen reichen soll, welche am Antlaßtag, Charfreitag 
und Ostertag communiciren würden; was davon silbrig bleibt, soll man den 
Siechen in  dem Hollenpach geben.''"*) (dow süum  des hist. Ver. v. Oberb.)

Ueber die Consecration dieser Kirche findet sich im Copialbuche der P farrei 
Teisendorf folgender E intrag: Xnno Domini 1429 dis X . 4ul. oonsensu 
4o!'un:u8 areüisjüsoopi LuIwburKsusis ad instuuLmm Dstüardi IVspsor 
paroeüi in Reisondorl (ot) iu eoviomg, IVoildork, üuoo eookesiu enm tribns 
akturidns u Domino doüanno opisoopo Olnomseensi (dsdientu osl): nltaro 
nrinoipalo in üonorum oeutns Lluriao virosini8, nltnro in sinistro lutsro iu  
üonorem sunotao isinnuo, nltnro in doxtro lu tsro  in Iionorom srrueti Ltopünni.

Unter dem 17. November 1797 conflrmirte Erzbischof Hieronymus von 
Salzburg das zu W eildorf schon 1786 errichtete N icariat „m it Anstellung eines 
verbleibend-eigenen Kuraten". D ie  Gemeinde gab zur Erbauung des V icariat- 
hauses 400 fl. und das meiste erforderliche Bauholz, leistete außerdem die 
nöthigen Hand- und Spanndienste. D as Kloster S t.  Peter zu Salzburg be
theiligte sich m it einem Beitrage von 300 fl. und veranlaßte auch seine Grund- 
holden zu namhaften Opfern. D as neue N icariat sollte aus dem Weildorfer, 
Offenwanger, Prinninger und Hierolsinger V ie rte l, nebst einem Theile des 
Wimmerer Viertels bestehen. (O rig in a l im erzb. O rd .)

P  Nach Koch-Sternfeld von einer römischen V i l l a  so genannt. (Oberb. Arch. IV . 800.) 
Vielleicht stammte aus dieser Zeit noch das silberne „SpciS-Bechcrl" fü r die Oommunicircii- 
den, welches im I .  1800 m it mehreren anderen Silbcrgegenständcn aus der Kirche Weildorf 
als Kriegssteuer abgeliefert werden mußte.
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I m  I .  1812 erscheint als V icar daselbst S ix tus  Romedius Schmidbauer 
aus Hallwang bei Salzburg.

Am 11. A p ril 1876 wurde das hiesige V icariat zur selbstständigen P farre i 
erhoben. Joseph Empl aus Weickertsham erhielt die Investitu r auf diese 
P farre i am 21. J u l i  1876.

E in  schöner gothischer A lta r aus der ehemaligen Filialkirche zu W eildorf 
m it herrlicher Marienstatue befindet sich jetzt in  Freising in der Klosterkirche bei 
S t.  Clara. D a  er ungefähr um das I .  1400 gefertigt erscheint, hält man 
ihn fü r den ältesten Flügelaltar unserer Erzdiöcese.

Von sehr alten Ortschaften sind zu erwähnen: äa-no lc linxon,^) jetzt 
Arnolding, um das I .  750 vorkommend. (Inclio. ^rncm . sbrov. no t.) p. 42.) 
O tlin rv n n o b ,^ ) jetzt Offenwang, um 750. (Ib ic l. p. 41.) I lo ro lv in p -u ,^ *  * ***)) 
jetzt Hörafing, um 750. (Ib ic l. p. 40.) ?atinAm,-s-) jetzt Patting, um 750. 
(Ib ic l. p. 42.)

Ueber W eildorf vgl.: Hübner, Beschr. des Erzstiftes Salzburg, S .  154; 
Pastoralblatt der Erzd. München-Freising 1866, S . 4 4 ; Koch-S ternfeld, 
topogr. M atrikel, S . 134; Schematismus des I .  1877, S . 209.

*)  Bei den Nachkommen des Arnold. Förstemann I. 118.
Au des Ofso. Ebendas. 1Z0S.

* * * )  Die Nachkommen des Herolf. Ebendas. 6ili>.
-8) Die Nachkommen des Patio. Ebendas. 196.
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Decanal oder Rural-Capilel

T i t t m o n i n g
mit 7 Pfarreien:

1. F r id o r f in g  (mit 1 Cooperator und 1 Coadjutor).
3. K ay (m it 1 Cooperatur, z. Z. unbesetzt).
3. P a l l in g  (mit 1 Cooperator, 1 Coadjutor, 1 Beneficiaten und 1 Schulexpositus).
4 . T e n g lin g .
5. T e tte n h a u se n .
6. T it tm o n in g  (mit 3 Curatcanonicats-Provisoren, von denen 1 exponirt, 3 J n -  

curatcanonicats-Provisoren, von welch letzteren Stellen nur 1 besetzt, 1 Curateu 
und 1 Wallfahrtscuratie, z. Z . vacaut).

7. T ö r r in g .





Statistisch-Historischer Uekcrtilick.
D a s  D ecan at T ittm o n in g  grenzt im  O sten an das E rzbisthu in  S a lzb u rg , 

im  S ü d e n  an  die D ecanate Laufen und T eisendorf, im  Westen an das D ecanat 
Peterskirchen und im  N orden  an das B is th u m  P assau . D ie  P fa rre ien  des R u ra l-  
capitels gehören in  das B ezirksam t Laufen. D ie  B ild u n g  des B odens w eist un
m uthiges H ügelland au f, das sich allerdings gegen N orden m ehr und m ehr verflacht. 
V on  W äldern  ist das M itte rh o l; und der R am persberg  zwischen T eng ling  und F re its 
m oos, dann die Friedorfiugerau erw ähnensw erth . A n Gewässern findet sich hier der 
kleine Leutgeringersee, der Grenzfluß S alzach , die Achen und der Kirchheimerbach, welch 
letztere sich nach kurzem Laufe in  die Salzach  ergießen. Z u r  V erm ittlung  des V e r
kehres dient eine H auptstraße von B urghauseu  über T ittm o n in g  nach L aufen , sowie 
Nebenstraßen von T ittm o n in g  nach W aging , P a llin g  und T rostberg.

I n  der frühesten baiwarischen Z eit begriff der S a lzb u rg g au  den größten 
T h e il des jetzigen D ecanates T ittm o n in g  in  sich; n u r eine kleine Parzelle westlich 
von P a llin g  w ar noch dem Chiem gau zugetheilt. I n  späteren Ja h rh u n d e rten  ge
boten über diesen Bezirk die G rafen  von P la ie n , von T engling  und Lebenau. D ie  
C hristianisirung der Gegend ging wahrscheinlich von den M önchsniederlassungen 
M unichham  bei T ö rr in g  und Schaunzell (jetzt S ch ö n th a l!) bei Tettenhausen a u s ;  
a ls  älteste B aptisterien  sind zu betrachten die S t .  Johanneskirchen W eilheim  und 
B rü n n in g , die S t .  M ichaels- (und  S t .  G eorg s-) Kirche zu T h ie rlb ru n n  und das 
S t .  M a rtin sg o tte sh a u s  zu P ie tling .

D ie  P fa rre ien  des derm aligen R u ra lcap ite ls  zählten b is zur W ende des 
X V I .— X V II . J a h r h ,  zum großen ^redicliÄ eoim tcm  L u V ö d u rK ö n sis ; in  der M atrikel 
des Erzbischofes B ern h ard  von R o h r (1 4 6 8 — 1 4 8 7 ) finden sich un ter den zugehörigen 
P fa rre ien  verzeichnet:

I te m  V eolesiu  in  N iltm un inK . C o llu trix  ^ d b u t i s s a  L n IeL ö b u rg sn s is . ^ d -  
Söneig, ä ö n u r . lid r . X X V I.

I te m  V oolem a in  6 d a ^ .  O o lln to r /V red isp iseo p u s L a lo /.sdu rA srm is. ^ d -  
se v e iu  c ienar. l id r . X X X V I.

I te m  IN d em a . in  V riciolkw ^. C o llu to r X ro d ie p . 8 u l6/.ein
I te m  L e v le s in  in  U ö rp d o lo ^ d a im . 6 o IIu to r  n t  sn p rn  ^ b s e n o iu  clen. 

lid r . X V II .
D a s  jetzige V icaria t T eng ling  stand früher a ls  F ilia le  un ter W aging, 

T ö rr in g  w a r in  gleicher Eigenschaft der P fa rre i  Kay unterstellt, Tettenhausen bildete 
eine F ilia le  der P fa rre i  P e ttin g .

I m  I .  1 6 1 7  wurde das D ecan a t T ittm o n in g  durch Erzbischof M ark u s 
S i t t ic u s  errichtet und demselben der P fa rrh e rr  von T ittm o n in g , G eorg W ieser, a ls  
D echant vorgesetzt. D e n  U m fang des C ap ite ls zeigt u n s ein „S um m arischer I n h a l t  
Aller im  D ecanate T ittm o n in g  gelegenen G o ttsh äu ßer re." 1 6 4 5  verfaßt von dem 
dam aligen D echant und S ta d tp fa rre r  Leonhard S y b e re r zu T ittm oning .
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Die einzelnen Pfarreien des Decanates werden folgendermaßen aufgeführt:
T it t in o n in g . (OoIieA'iutu ot Urtroeliiuüs Leele^iu 8 ti. Unursutii), 

B . L. Frawen Gottshauß zu Ästen. S t. Georgy Gottshauß zu Kürchhaimb . . .
P fa r r  P a l l in g .  V . L. Fraweu Gottshauß alda. 8t. üouuuis Luptistue 

F ilia l zu Prinniug. 88. ULureutii und Vulentini I^ iliu l zu Freytsmoß. 88. Weüuelis 
ot 6oorKÜ Uiliul. zu Thürlbruun . . .

P fa r r  Feichten. V. L. Frawen Gottshauß alda. 88. V iti et (leorssii 
Gottshauß zu Kürchweyden. 88. Uvtri et knu li zu Kürchbuech. 88. üounnis 
kluptistno et .lonunis Lvsuxeli5tr,s Gottshauß zu Türlaching. V . L. Frawen 
Gottshauß zum Hehl. Creutz. 88. 8 ix t i et 8eliu8<iLni Gottshauß zu Tcunding . . .

P fa r r  F r id o lf in g .  Das Würdige v. L. Frawen Gottshauß vnud Pfarr- 
kürchen alda. 8t. Lolomunui Gottshauß vnnd I^ iliu l in der Lebcnaw. 8 t. L lnrlin i 
Gottshauß vnnd ü'üiul zu Pietling . . .  ,

P fa r r  O s te rm ie th in g . Daß würdige v. L. Frawen Gottshauß vnnd 
Pfarrlürchen alda. S t. Margarethen Gottshauß vnnd bülinl zu Ernsting. Das 
würdig Gottshauß zum Hehl. Creutz in Eyfferting. S t. Michaels Gottshaus vnnd 
lOIinl zu Tarstorff. Daß würdig Gottshauß der 12 Aposteln zu Haygermoß. 8t. Lluriue 
LloZäuleime Gottshauß zu Fränkhing . . .

P fa r r  Khay. 8 ti. L lu rtin i Gottshauß vnnd Pfarrlürchen alda. S t. Veith 
Gottshauß vnnd M in i  zu Terring. 8t. .lounnm Lupti8tue Gottshauß zu Weyl- 
haimb. S t. Leonhardt Gottshaus vnnd INIi'uI in Meggenthall. S t. Nicolai Gotts
hauß vnnd bülinl zu Holtzhauseu. 8t. ke tri Gottshauß zu Lantzing. S t. Vlrich zu 
Säling . . . (Akten des erzb. O rd.)

I n  diesem Bestände erhielt sich im Wesentlichen das Decanat Tittinoning 
bis zum Anfange unseres Jahrhunderts.

Nur die Pfarrei Ostermiething war im I .  1786 an das Bisthum  Linz ge
langt, worauf sie eine Zeit lang dem Decanate Laufen angehörte. Während der 
großen Territorialveränderungen, die in den I .  1803— 1810 vor sich gingen (vgl. 
Bd. I. S . 720), gedieh die Pfarrei Feichten an das Decanat Burghausen, wogegen 
das Vicariat Heiligkreuz m it Tirlaching noch über ein Jahrzehnt im Decanate T itt-  
moning verblieb.*)

I m  DiöcesanschematiSmus des I .  1823 findet sich dieses Decanat bereits 
nach seinem dermaligen Umfange verzeichnet.

D ie jetzigen Capitelstatuten des Decanates Tittinoning sind unter dem 
29. November 1844 oberhirtlich bestätigt. Die Capitularen sind die vier Pfarrer 
von Fridorfing, Kay, Palling und T ittinoning, der Beneficiat zu Palling und die 
drei Vicare von Tettenhausen, Tengling und Törring. Erstere vier sind activ . und 
passiv, letztere drei nur activ wahlfähig.

DaS Decanatssiegel zeigt den hl. Bischof Korbinian.

0  Ueber die in dm Jahren 1821— 1822 vorgefallenen Veränderungen vgl. dir Uebersicht des 
Decanates Teisendorf.
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P f a r r e i e  n:

1. Fridorfing.
Pfarrei mit 215)3 Seelen in 3 90  Häusern.

Fridorfing, D,, Pf.-K., Pf.-S., Schule, -p Niederwinkeln, E. . . 7 S 1 H. 1,,Kil.
716S. 142H.— Kil. Oberan, W. . . . - 27 „ 5

Anthal, W. . . . . 9 2 „ 3 Obcrgcisenfelden, W. - 20 „ 3 „ 4,5
Berg, W................. . 26 „ 1 „ 7 Oberforst, W. . . . - 8 „ 2 „ 7
Breitwies, E. . . . 3 „ 1 „ 5 Oed, W.................... . 13 „ 3 „ 7,5
Bnchreit, W. . . . - 5 „ 2 „ 4 Pullharting, E. . . . 8 „ 1 „ 3,5
Colomann,  S t., C. Raurenham, W. . . . 26 „ 5 ,, 4

Nbk...................... . 2 „ 1 ,, 7 „ Schissherrnleiten, W. - 7 „ 3 „ 5
Dietwies, W. . . . 17 2 „ 2 „ Spannbrnck, W. . . - 19 „ 2 3,5
Eberding, D. . . . - 71 ,, 14 „ 9 „ Steinersöd, E. . . - 5 „ 1 „ 6
Eitzing, W. . . . . 29 „ 3 „ 3 Steinmastl, W. . . - 12 „ 2 ,, 6
Englschalling, W. . - io „ 2 „ 4 Stief, E................... - 8 1 „ 5
Felln, W................. . io „ 2 „ 3 „ Stiestberg, E. . . . - 8 „ 1 ,, 5
Fischenberg, W. . . - 3 „ 2 6,, Stockham, E. . . . - 11 „ 1 „ 6
Fürftenbcrg, W. . . . 9 „ 3 „ 4 „ Strohof, D. . . . . 44 „ 9 „ 1,5Furth, E................. . 8 „ 1 „ 1 „ Tannsbcrg, W. . . . 20 „ 3 ,, 5
Glatzenberg, W. - 10 „ 2 „ 3 „ Umundum, E. . . . . 5 „ 1 ,, 4
Gotzing, D. . . . . 27 „ 7 „ 3 „ Unterforst, E. . . . . 4 „ 1 „ 6
Haag, D................. . 39 „ 8 „ 7 Unlergeisenfelden, D. . . 90 „ 15 „ 3,5
Haslau, W. . . . - 18 „ 3 „ 2 Ucbcrfnhr, E. . . . - 8 „ 1 " '̂5 „
Hilzham, W. . . . . 12 „ 2 „ 5 Wiesmann, E. . . . 11 „ 1 „ 3
Hinterhilzham, W. . - 8 „ 3 „ 5„ Wimm, E................. - 6 „ 1 „ 4
Hohenbergham, D. . - 54 „ 12 „ 7 Winkeln, W. . . . . 33 ,. 5 „ 2
Karlachöd, W. . . - 8 „ 2 „ 4,, Pietling, D., Flk., -j- . . 169 „ 30 ,, 4 „
Kclchham, D. . . . 48 „ 8 „ 4 Allerfing, W. . . . . 41 „ 5 „ 3
Klebham, W. . . - 38 „ 5 „ 3 Berg, W................... - 38 „ 5 „ 3
Kleinaich, W. . . . 10 „ 2 „ 4 Blosau, W. . . . - io „ 2 „ 5
Knmberg, W. . . - 16 „ 2 „ 5 „ Brunn, W................ - 15 „ 3 ,, 2
Langersöd, E. . . - io „ 1 „ 5 Enhub, E.................. . 12 1 „ 4
Lebenau, E. . . . . 15 „ 1 „ 8 Fürst, W................... . 9 „ 2 „
Liesaich, E. . . . - 6 „ 1 „ 4 Hornist, W. . . . . 5 „ 2 ,, 6
Linden, E. . . . - 12 „ 1 „ 3 Nilling, W. . . . . 24 „ 6 „ 5 „
Lixen, E.................. - 5 „ 1 „ 4 Pirack, W................. . 49 „ 3 „ 5
Maprhofen, W. . . - io „ 2 „ 3„ Polsing, W, . . . . 14 „ 2 „ 5
Muttering, D. . . - 50 „ 9 „ 6 Seebach, E. . . . - 8 „ 1 „ 7
Niederau, D. . . . - 32 „ 7 1,5

Anmerkungen: 1) Kirchort „Löwenau" bei Tcntinger jetzt St. Colomann; die folgenden Ort
schaften finden sich bei Dentinger nicht namentlich aufgeführt: Breitwics, Bnchreit, Dietwies, 
Englschalling, Fellen, Fischcnbcrg, Glatzcnberg, Haag, Karlachöd, Klebhain, Kleinaich, Knm- 
berg, Linden, Niederwinkeln, Ober- und Untcrforst, Pullharting, Schiffherrnleiten, Stein- 
maßl, Sticf, Stießberg, Ucbcrfnhr, Wiesmann, Wimm, Brunn, Fürst, Hornist, Polsing und 
Seebach.

2) Im  Pfarrbczirk befinden sich 4 Protestanten.
3) Umfang der Pfarrei circa 50 Kilometer.
4) Wege gut.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Laufen und in die politischen Ge

meinden Fridorfing und Pietling.
6) Die beiden Ortschaften Allersing und Enhub wurden durch oberhirtliches Decret vom 11. Juni 

1880 ans der Pfarrei Tittmoning in die Pfarrei Fridorfing umgepfarrt.

I. Pfarrsitz: F r id o r f in g ,  an der Staatsstraße von Burghausen nach Salzburg, 
zwischen Tittmoning und Lausen im Salzachthale, circa 3 Kilometer von der
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Salzach abseits schön gelegen. Nächste Bahnstationen Traunstein und Frei
lassing, je 20 Kilometer entfernt. Post am Orte.

W n rln ich e : Erbauungsjahr unbekannt. S ty l:  Presbyterium gothisch, sonst 
Zopf; seit dem Einsturze des Steingewölbes im I .  1793 hat die Kirche ein 
hölzernes Schallgewölbe. Geräumigkeit viel zu beschränkt; Erweiterung und 
stylgemäße Restaurirung in  naher Aussicht. Baupslicht die Kirche. Massiver 
Kuppelthurm auö romanischer Zeit m it 0 Glocken, gegossen 1877 von Anton 
Bachmaier in  E rd ing; dazu noch eine kleine alte Provisurglocke. Oo».-?. ciub. 
Patrocinium am Feste M a riä  H imm elfahrt. I n  der Kirche 3 u lt. 6x., in  
den beiden an die Kirche angebauten Capellen 1 ult. p>ori. 83. L . Om. von 
der Pfarrkirche entfernt und bei der Nebenkirche S t.  Johann gelegen. Orgel 
m it 16 Neg. P f a r r  g o t t e s d i e n  st an allen Sonn- und Festtagen, ohne 
Wechsel. Concurs am Sonntag nach S t.  Sebastian, beim -lOstündigen Gebete 
in den Pfingstfeiertagen und am Sonntag nach S t .  Anna. Ewige Anbetung 
am 20. A p ril. Sept.-Ablässe am Feste des hl. Sebastian, resp. am darauf
folgenden Sonntag, am Feste des hl. Joseph und am Patrocinium. Aushilfe 
ist zu leisten in  T ittm oning beim 40stündigen Gebete in  den Weihnachtsfeier
tagen. Außerordentliche Andachten: im  Advent täglich Rorate nach Angabe; 
in  der Fastenzeit an den Donnerstagen Nachmittags Kreuzweg, herkömmlich, an 
den Sonntagen Fastenpredigten, gestiftet; Rosenkränze: an allen Sonn- und 
Festtagen und deren Vorabenden, an allen Frauenfesten Abends, während der 
Frohnleichnamsoctav und beim Frauendreißiger, sämmtliche gestiftet; im  M a i
monat Maiandacht, fre iw illig ; jeden 3. Sonntag im  M onat gestiftete Andacht 
m it Predigt und Procession. B ittgang am Feste M a riä  Namen nach A ltö tting, 
n iit geistlicher Begleitung; am 3. M a i Felderumgang, m it geistlicher Begleitung.
—  S t i f t u n g e n :  83 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 6 Jahrtage ohne 
V ig il,  43 Jahrmessen; außerdem noch gestiftet das 40stündige Gebet in den 
Pfingstfeiertagen.

B r ude r s c ha f t  vom hl. Sebastian und von der hl. Anna; bestand nach-, 
weisbar, jedoch ohne oberhirtliche Errichtung, schon zu Anfang des X V I I .  Jahrh, 
unter demselben T ite l,  führte aber dabei auch den T ite l: aller christgläubigen 
Seelenbruderschaft; oberhirtlich errichtet wurde sie erst am 31. M ärz 1719, 
m it den einfachen Ablässen vom 21. Januar 1719. Hauptfest S t.  Sebastian, 
resp. Sonntag darnach; Nebenfeste Sonntag nach S t.  Anna, Uebertragung des 
hl. Rupertus, S t .  Joseph und M a riä  Empfängniß, je m it hl. Am t vor. 83., 
Predigt und Procession; jeden Quatempermittwoch Rosenkranz, V ig il,  Requiem 
und Libera fü r die verstorbenen Bruderschaftsmitglieder. —  Vermögen der 
Bruderschaft m it dem Kirchenvermögen consundirt.

Nießner und Cantor der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden.
—  Kirchenvermögen: u) rent.: 107707 Ü7. 20 ^ . ,  d ) nichtrent.: 118441 A4. 
71 4 .  '

I I .  N e im ik irä M : 1) S t .  J o h a n n ,  nächst Fridorfing. Erbaut zu Anfang des 
X V I.  Jahrh . S ty l  gothisch. Baupflicht die Pfarrkirche. Oorm. c!uk>. Spitz
thurm m it 2 Glocken, wovon eine die Insch rift trägt: „Georg Pecherer gösse 
mich, aus dem Feuer flösse ich. 1609." Patrone die hhl. Johannes Ev. und 
Johannes Bapt. 3 u lt tix . Be i dieser Kirche befindet sich der Gottesacker 
fü r die Pfarrgemeinde, m it Ausnahme Pietlings. Orgel m it 4 Reg. G o t t e s 
dienst  an beiden Patrocinien. —  Meßner und Cantor der Lehrer von F r i
dorfing. — Vermögen m it dem der Pfarrkirche vereinigt.

2) S t .  C o l o m a n n  bei Lebenau. Erbaut um die M itte  des X V . Jahrh.
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S ty l gothisch. Baupflicht die Pfarrkirche. Consecrirt am 18. J u l i  1518 durch 
Bischof Berthold von Chiemsee. Spitzthurm m it 2 Glocken. Patron der 
hl. Colomann. 2 a lt. lix . G o tte s d ie n s t am 13. Oktober und darauffolgen
den Sonntag, durch den Cooperator. —  Den Meßnerdienst versehen im  Wechsel 
die umliegenden Bauern. Cantor der Lehrer von Fridorfing. —  Vermögen 
der Kirche m it dem der Pfarrkirche vereinigt.

3 ) An die Pfarrkirche ist eine S t.  Anna- und eine Armenseelen-Capelle 
angebaut, je m it 1 a lt. port.

I I I .  M iM ir c h e :  P ie t l in g ,  an der Straße von Burghausen nach Salzburg auf 
einem Berge gelegen. Erbauungsjahr laut Insch rift am Chorbogen 1492. 
Restauration, 1878 begonnen, sieht der baldigen Vollendung entgegen. S ty l 
gothisch. Geräumigkeit vollkommen zureichend. Baupflicht die Pfarrkirche. 
Kuppelthurm m it 3 Glocken, die mittlere gegossen 1822 von Johann Ober
ascher, die beiden andern 1875 von Bachmaier in Erding. Oons. cknb. Patro» 
der hl. Bischof M a rtinus , Patrocinium am darauffolgenden Sonntag. 2 ult. 
lix . , 1 u lt. port. 8--. Om. m it an die Kirche angebauter Armenseelencapelle, 
in  welcher aber nicht celebrirt werden kann. Orgel m it 4 Reg. G o t t e s 
dienst  (durch den Cooperator) an allen Sonn- und Festtagen m it Ausnahme 
der Concurstage an der Pfarrkirche, der Frauenfeste, der Feste S t.  Joseph, 
S t.  Rupert, Frvhnleichnam, Frohnleichnamssonntag, der Chartage und des 
Sonntags nach S t.  Colomann. Außerordentliche Andachten: Aussetzung des 
8s. am Charfreitag und Charsamstag und Abends Rosenkranz; im  Advent 
Rorate nach Angabe; am Sonntag nach S t .  Johannes Bapt. Rosenkranz, ge
stiftet. Sept.-Ablässe am Sonntag vor Peter und Paul und am Patrocinium. 
Am 1. M a i Felderumgang. — S t i f t u n g e n :  46 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, i Jahrmesse. —  Den Meßner- und Cantordienst versehen 2 D o rf
bewohner. — Vermögen der Kirche m it dem der Pfarrkirche vereinigt.

IV . Pfarrvrrhältuissr: 14b. ov lla t. Fassion: Einnahmen: 5908 M . 48 ,Z>.,
Lasten: 2428 4 /. 83 >H., Reinertrag; 3479 47. 65 H . W iddum: 20 bn 
9> 5 gm —  61 Tagw. 37 Dezim. Aecker, 8 b:i. 49 u 10 qm —  24 Tagw.
92 Dezim. Wiesen, 5 brr 53 u —  16 Tagw. 23 Dezim. Holz. Durchschnitts
bonität: 9. — Pfarrhaus 1493 erbaut, geräumig, passend, auf der Nordseite 
feucht. Stadel nach einem Brande 1811 neu aufgebaut; hinreichend geräumig. 
Baupflicht bei beiden der Pfründebsitzer. H ilfspriester: 1 Coadjutor und 
1 Cooperator, welch letzterer ein eigenes Haus bewohnt. Beginn der M atrike l
bücher 1589.

V. Zchulvrryättinssr: 2 Schulen in Fridorfing m it 2 Lehrern, 227 Werktags- und 
und 10 l Feiertagsschülern. Schulhaus 1869 vergrößert. 1876 neue Lehrer- 
wohnung gebaut. Von Lebenau, Haag, B erg , Eberding und M utteriug gehen 
die Kinder in  die Schule in  Kirchanschöring, von Bergham in  die Schule in 
Tettenhausen.

Mission wurde gehalten 1865 durch ? ? . Kapuziner.

Älmir Notizen. F r i d o r f i n g ,  schon von den Römern bewohnt, hieß in alter Zeit 
b b ü lo I lE e u / 'J  M i t  diesem Namen kommt der O r t  vor unter den Besitzungen, 
welche Thassilo dem neugegründeten Kloster Frauenchiemsee um das I .  780 
geschenkt haben soll; wenigstens behauptet so eine freilich sehr angefochtene Bestäti
gungsurkunde Kaiser Heinrichs IV . aus dem I .  1077. (N on. Oma. I I .  445.,

Bei den Nachkommen des Frido lf. Förstemann I. i31.
Westermayer: Diöcesmi-Beschrcibung. III. 25
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vgl. Deutingers B e itr. I.  280.) E in  hier seßhaftes edles Geschlecht w ird  uns 
m it k a llo it  äo U riclollinAon um das I .  1156 bezeugt; derselbe war allem 
Anscheine nach ein Dienstmann des Grafen S igfried von Löwenau. (N on . Ilo io . 
I I I .  40.) I m  Lause des X I I I .  Jah rh , läßt sich Fridorfing bereits als P farrei 
nachweisen; denn im  I .  1240 t r it t  O rto lllm  plsbrmus (Io lO'idoIimg'on in 
salzburgischen Documenten auf. (M e ille r, Regesten, S . 277.) Fridolfing 
steht auch in  dem Verzeichnisse der Pfarreien, welche im I .  1376 zum Kloster 
S t.  Peter in  Salzburg m it dem Kreuze kamen, und eö brachte die P fa rr- 
gemeinde bei diesem Anlasse ein Opfer von 50 Pfennigen. (M ittheilungen der 
Gesellsch. fü r Salzb. Landeskunde 1861. S . 54.) A ls  Erbauer eines neuen 
PfarrhofeS zu Fridorfing ist erwähnenswert!) der P farrherr Johannes Veuchtner, 
der an der M auer des PfarrgehöfteS eine M arm ortafe l anbringen ließ m it der 
Inschrift: I I  oo Opus cIoininn8 -loaunos Voioütuor krrs to r in  I l ic lo lü ii« ' iio ri 
Iboit so L lO O O O ü X X X X llllll sni rvA im iu is  nnno tle v iw o ? ) Eben dieser 
P farrer resignirte die P farre i Fridorfing am 16. Dezember 1508, indem er 
einen Pfründetausch m it Wolfgang Lueger, P farrherrn zu Prämberg einging. 
Letzterer pastorirte seine neue Pfarrgemeinde nur kurze Z e it , da er in  das 
S t i f t  S t .  Zeno eintrat, dort im  I .  1515 Propst wurde und nach reicher W irk
samkeit im I .  1526 starb. (V g l. B d. I I .  S . 729 in Anm .)

Auf ergangene Aufforderung seitens des erzb. Consistoriums berichtet 
P farrherr Christoph Fämel am 29. Oktober 1579 u. a .: „Erstlichen des w ü r
digen Gotzhauss Vnser Lieben frawen alhie zw fridolfing Järliche stifft, so die 
vcrortneten Zöchpropst daselbst Järlichen verraiten thuet 42 fl. 2 st 20 dl. 
D ie  kra to rn its t aller glauwigen Seelen daselbst so auch derselben verortnel 
Zöchpröpst verraiten thuet Järlich  7 st. 4  st dl. . . . D ie  Zuekhirichen Sank 
Johans Gotzhauss zu fridolfing järliche stifft n i l l i l .  (Erzb. O rd . Arch.)

Am 10. September 1619 wurde zwischen dem Pfarrer Thomas Kolben
hofer und seinem Cooperator Johann Benzinger ein Spaltzettel vereinbart, 
demgemäß dem letzteren m it Ausnahme des Sonntagsgottesdienstes in der P fa rr
kirche fast alle seelsorglichen Funktionen in  der ganzen Pfarrei zufielen. (11>i<I)

E in  späterer P farrer Christoph T i l l i  (1676— 1 6 8 6 ), aus seinen: Grab
steine X v d ilis  genannt und vielleicht m it dem gleichnamigen großen Feldherrn 
verwandt, ein thatkräftiger M ann , vermachte der Pfarrkirche einen Theil seiner 
Ciurichtungsgegenstände und dem Pfarrhofe seine nicht unbedeutende Bibliothek.

S e in  Nachfolger S im on S trauß (1686— 1717) baute eine eigene H ilfs - 
priesterwotznung, daö sogen. „Coadjutorstöckl", wie ein Denkstein m it dem Wappen 
dieses P farrherrn und der Jahrzahl 1698 meldet.

D ie  längste Amtsführung in  hiesiger P farre i war dem P farrer Johann 
Michael R udolf beschieden, der vom I .  1774— 1828 hier ununterbrochen 
fungirte. E r w ar früher Hofkaplan des Bischofs von Gurk, nachmaligen Erz
bischofs von Salzburg, Hieronymus Colloredo.

B is  zur Säkularisation hatte das Besetzungsrecht auf die P farre i F rido r
fing der Fürsterzbischof zu Salzburg.

D ie  Kirche S t .  Johann zu Fridorfing besitzt außer mehreren altdeutschen 
B ilde rn , Statuen und Reliefs auch einen römischen Denkstein. Es ist ein 
W ürfe l auS weißem M arm or m it Gesims. D ie  Vorderseite enthält die In s c h r if t ,^ )

') Um die Zeit 119! kommt auch schon ein Schullehrer, k iie tius 8to§or 8(MoIn»tiouk>, in 
Fricdorfing vor.
>><oo) (illnAno). LlL.1VR^.(ta) k(»tr!) OL(itv) AK(nornm) - . . 8!1VI1I>(im) (ot>) 
1'KI86(ns) (tilii) V1V(i) HD (»ilü tdeornnt), Bai. Al. Huber, Eins. des Ohrisieuthums, 
l. S. 230.
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die Nebenseite rechts einen D e lph in , jene links einen nicht römischen 
Krieger.

I n  der Nähe von Fridorfing wurde im I .  1832 ein großes Leichenfeld 
entdeckt, woselbst eine Menge von Gerippen, Waffen und Schmucksachen aus 
wahrscheinlich vorchristlicher Ze it zu Tage kamen. Ueber die in Frage kommen
den Volksstämme erhob sich ein langwieriger gelehrter S tre it. D ie  Literatur 
hierüber in  dem Werke L u v a iiu  I .  924 in  Anmerk.

Ueber Fridorfing vgl. Hübner, Beschreibung deö Erzstiftes Salzburg, 
S . 7 8 ; Oberb. Arch. X . Heft 3. S . 36.; X X . 3. S . 31 .; Oüron. unviss. 
monust. 8. ? 6 tr i p. 463.; 6oll8p)tz6tii8 X reü iti. Zulisb. 1772. p. 114.

P ie t l in g ,  U u tö lin M n ,*)  ging schon um das I .  750 durch mehrfache 
Schankungen großentheils in  den Besitz der Domkirche zu Salzburg über. 
(Inckie. A rnon. fb rov. n o tZ  ;i. 46.)

A u f dem Pfleggerichte zu T ittm oning cxistirte ein Kaufbrief vom 10. Fe
bruar 1629 um das Herzingergut zu Hierzing, das dem würdigen 8 t. N ru tiu i, 
Gotteshaus zu P ietling grundherrschaftlich unterworfen war. (Acten des 
erzb. O rd .)

S t .  C o lo m a n n  bei Lebenau. Letzteres, um 750 als lüuü ilnkrlm **) vor
kommend (Inck. X i'li., brov. not., p. 40), war im X I I .  Jahrh , der S itz eines 
mächtigen Grafengeschlechtes. 1139 8j§tri<Iu8 oome8 äs Uiubonorvo. (M eille r, 
Regesten, S ,  38. D ie  dortige B u rg  (u rx  Uolienrnv) w ird noch 1684 in den 
Fridorfinger Pfarrbüchern erwähnt.

D ie  Grafen von Lebenau gelten als S tifte r des S t .  C o lo m a n n s k irc h 
le in s ,  welches einst ein Heidentempel gewesen sein soll. H ier wurde eine merk
würdige sogen. Gesichtsurne aufgefunden. Dieselbe ist jetzt Eigenthum des 
historischen Vereines von Oberbayern.

A u f der Apian'schen Karte vom I .  1566 findet sich Kirchlein und B urg 
als „Lebnaw" verzeichnet.

2. Kay.
Pfarre i m it 859 Seelen in 149 Häusern.

Kay, D., Pf.-K., Pf.-S.. Schule, -l- Mühlham, D. . . . 87S. 16H. 3 Kil.
115 S. 23H. — Kil. Murschall, E. . . . . 7 „ 1 „ 5

Ansang, W. . . . 21 „ 5 „ 3 Meggentyal, W., Flk. - 77 ., 3 „ 5
Ulsenlohe, E. . . . 8 „ t „  2 Alterfinq, W. . . . . 30 „ 4 „ 4
Onichham, 39. . . . 15 „ 2 „ 2 „ Bergham, D. . . . . 61 „ 11 „ 4
Gnnzenberg, W. . - 7 „ 2 „ 3 „ Gnggenbcrg, W. . . 19 4 5 „
Hausmoning, D. . - 8g „ 10 „  2 Hochpoint, E. . . . - 2 ., 1 „ 3
Ledern, E. . . . . 11 „ 1 „  2 „ Holzschncll, W. . . - 5 „ 2 „ 3
Reit, W. . . . - 72,. 2 4 Holzwebcr, W. . . - 5 „ 2 „ 6 „
S allin g, W. . . - 35 „ 5 „ 2 Koppeln, E. . . . - 3 „  1 „ 4 „
Walchen, E. . . - 7 „ I „  4 Linbach, E. . . . . 3 „ 1 ., 4

Lanzing, W., Flk. . - 30 „ 3 .. 5 Loding, W. . . . . 14 „ 3 „ 7 „
Biooswinlel, . 5 „ 1 „ 5 „ Miesweidach, W. ch) . 7 „  1 „ 4

Bei den Nachkommen des Uatiio. Förstemann 7. 290.
D  Vielleicht statt linINidliinLlur, bei dem lieblichen Flüßchen? Indeß wurde der Ortsnanie 

anch für slavischen Ursprungs gehalten.
***) 1 Haus gehört zur Pfarrei Tittmoning.
4-> 1 Hans gehört zum Mcariate Törring.

25*
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Ollerding, D. . . . 39 S. 7H. 4K il. Maierhofen, W. . . . 3 IS .  3H . 1 K il
Schlafen, W. . . . 10 „ 2 „ 4 „ Mittereich, E. . . . - 5 ',, 1 „ 1 ,,
Stetten, W. . . . 13 „ 2 „ 6 „ Mühlthal, Groß-, E. . 9 1 » 1 „
Untermeggenthnl, W. 8 „ 2 „ 5 „ Mühlthal, Klein-, E. - 5 „ 1 „ 4 „

H o f. W., Flk. . . . . 20 „ 3 „ 5 „ Ramsdorf, D . . . . 33 „ 8 „ 3 „
Holzhausen, D. . . . 66 „ 11 . b „ Steindleich, W. . . - 8 » 2 „ 3 „

A n m e rk u n g e n : 1> Eschbach bei Dentinger, jetzt zu M ühlham  gehörig; neu erscheinen die O rt
schaften Ansang, Reit, Walchen, Untermeggenthal nnd Mittereich.

2) Umfang der Pfarrei 19 Kilometer.
3) Wege vielfach nah und beschwerlich.
4) Die Ortschaften der P farrei gehören in das Bezirksamt Laufen und in die politische Ge- 

meinde Kay.

I.  P fa rrs th : P farrhof Kay, Einöde, Kilometer von der Pfarrkirche entfernt, 
unweit der Distriktsstraße von T ittm oning nach Waging gelegen. Nächste 
Eisenbahnstationen Traunstein und Neuötting. Post T ittm on ing , 2 Kilometer 
entfernt; Postbote von dort.

P farrk irche:*) Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1884. S ty l ursprüng
lich gothisch, zu Ende des vorigen Jahrhunderts verzopft. Baupflicht die Kirche. 
Kuppelthurm m it 3 Glocken, gegossen zu Ende des vorigen Jahrh . Ovrm. ckn>,. 
Patron der hl. Bischof M artinas . 1 u lt. tix ., 3 a lt. port. 88. 11. 6m . bei der 
Pfarrkirche m it kleiner Capelle beim Portale der Kirche. Orgel m it 10 Reg. 
G o tte s d ie n s t an allen S vnn- und Festtagen, ausgenommen Fest Peter und Paul. 
Ewige Anbetung am 13. Januar. Sept.-Ablässe am Schutzengelfeste, am Patro- 
cinium und am Feste des hl. Stephanus. I m  Advent 2 Rorate gestiftet, andere 
nach Angabe. Außerordentliche Bittgänge nicht üblich. — S t i f t u n g e n :  66 Jahr- 
tage m it V ig il und Requiem, 7 Jahrtage ohne V ig il, 67 Jahrmessen. Sonstige 
gestiftete Funktionen: jeden Freitag vor ausgesetztem 8.8. in  6 id . Freitagsgebet 
und Segen, an den Samstagen und an den Nachmittagen der Frauenfeste ge
sungene Litanei und Segen, an S vnn- und Feiertagen zum Schlüsse des 
Gottesdienstes Gedenken, Gebet und Segen, an Quatempermittwochen V ig il, 
Requiem und Libera fü r die verstorbenen Pfarrangehörigen, ebenso an den 
Quatempersamstagen fü r die verstorbenen M itglieder der AUcrseelenbruderschaft, 
am Fastnachtsmontag und -Dienstag je 1 hl. Am t und Nachmittags Betstunde.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Allerseelenbruderschaft, oberhirtlich errichtet am
8. November 1686; Ablässe vom I .  1687; conföderirt der Erzbruderschaft 
von der Todesangst Christi oder vom guten Tode in Rom 8. ci. 10. September 
1796. Hauptfest am Passionssonntag: Nebenfeste: Neujahr, S t. Joseph und 
Schmerzenfreitag; jeden 3. Sonntag im M onat Nachmittags Convent m it 
Predigt, Rosenkranz, Litanei und Proeession; in  der Allerseelenoctave Rosen
kränze. A ltarprivilegium  vom I .  1785,; Bruderschaftsaltar täglich, alle Altäre 
die obitim  st clepositionis eines Bruderschaftsmitgliedes in  porpot. privilegirt. 
—  Vermögen der Bruderschaft: u) rent.: 15,285, 07  73 I») nichtreut.:
1234 07. 32

2) Verein der christlichen M ü tte r , oberhirtlich errichtet am 16. August 
1872; aggregirt am 31. August 1872.

Den Nießner- und Cantordienst versieht der Lehrer. — Vermögen der 
Kirche: a ) reut.: 48332 07. 13 H ., b ) nichtreut.: 49026 07 43 H .

I I .  F ilia lk irch e n : 1) L a n z ing . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l ursprünglich 
gothisch. Baupflicht die Kirche. Oorm. 29. A p ril 15,18. Spitzthurm m it 2 Glocken.

* )  Es finden sich hier die Grabsteine der Pfnrrhcrren: Melchior Schaidt, f  1645, M atth . 
Strnbegger, f  1743, Jos. M ath. Pichler, f  1781.
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Patrocinium am Feste Peter und Paul. 1 u lt. tix ., 2 u lt. port. Orgel m it 
4 Reg. G o tte sd ie n s t am Patrocinium, außerdem Schauerämter nach Angabe. 
— S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 1 Jahrmesse. —  
Meßner ein G ü tle r, Cantor der Lehrer von Kay. — Vermögen der Kirche: 
u) rent.: 6568 47. 58 ^>., b) nichtrent.: 16160 47. 66

2 ) M e g g e n th a l. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l ursprünglich gothisch. 
Baupflicht die Kirche. Oons. cinl>. Spitzthurm m it 2 Glocken. Patron der 
hl. Pankraz. i u lt. 6x., 2 u lt. port. Orgel m it 8 Reg. G o tte s d ie n s t: 
am Leonhardifeste, außerdem Schauerämter nach Angabe. —  S t i f tu n g e n :  
2 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 2 Jahrmessen. —  Meßner ein Bauer. —  
Vermögen der Kirche: u) rent.: 58559 4 /. 27 L . ,  Ii)  nichtrent.: 20280 47. 
74 >̂.

3) H o f. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l ursprünglich gothisch. Ban- 
pflicht die Kirche. Ooim. (lud. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Patron der 
hl. Nikolaus. 1 u lt. kix., 2 u lt. pori. Orgel m it 3 Reg. G o ttesd iens te : 
einige Schauerämter nach Angabe. — S t i f tu n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il 
und Requiem, 1 Jahrmesse. —  Meßner ein Gütler. — Vermögen der Kirche: 
u ) rent.: 4517 47. 87 /iZ>., b) nichtrent.: 11372 47. 42 /A.

I I I .  P flir rve rlM tiiis se : 14b. oollut. Fassion: Einnahmen: 4963 47. 91 />))., 
Lasten: 1272 47. 38 /H., Reinertrag: 3691 47. 53 /H. W iddum: 26 Im 
16,,, u Aecker, 15 Im 34,, a Wiesen, 5 bu 79,,  ̂ u Holz. Durchschnitts
bonität: 8. P fa rrhaus, angeblich 1682 erbaut, ist weder geräumig noch 
passend; im Erdgeschosse feucht. Be i diesem wie beim Oekonomiegebäude müssen 
im laufenden Jahre große Umänderungen und Reparaturen vorgenommen werden. 
Bauflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Statusmäßig 1 H ilfspriester, für 
welchen ein eigenes (feuchtes) Haus besteht; die Stelle ist z. Z . unbesetzt. B e
ginn der Matrikelbücher: Trauungsbuch 1616, Taufbuch 1636, Sterbebuch 1690.

IV . Schlliverhältnlssl': Schule in  Kay m it 1 Lehrer, 112 Werktags- und 34 Feier
tagsschülern. Schulhaus 1866 vergrößert. Von Guggenberg, Meggenthal und 
Untermeggenthal besuchen die Kinder die Schule in  Freitsmoos, von Loding die 
Schule in Tirlaching.

K leine Notizen. K a y ,  O o lm iJ ) erscheint im X I I .  Jahrh , in  den Traditionsbüchern 
des Klosters Baumburg. Um das I .  1120 tr it t  ein M ornböre, um 1160 
ein lionäbertim  dieses Namens im erwähnten S tifte  als Zeuge auf. (Von. 
Uoio. l lk .  13. 80.) Frühzeitig w ird schon der hiesigen P farre i Nieldung ge
than. Am 29. September 1305 gibt Pelay von dem Hage eine Hube zu 
S t.  Ulrich (S ä lin g ), der P f a r r e i  G e h a y ,  an das Domcapitel zu Salzburg 
als ein Seelgeräth. (dem m ulm  des hist. Ver. v- Obcrb.) Um diese Zeit 
kommt bereits die einsilbige Form des Ortsnamens vor. I m  I .  1313 leistet 
Chnnrad der Chrophe von Chay dem Kloster Baumburg gegenüber Verzicht auf 
einen Acker zu Eisenherting. (UvAostu Uoicm V. 262.) Ob dieser Chunrad 
noch dem einheimischen Adelsgeschlechte angehörte ist unsicher; bestimmt wissen 
w ir  n u r, daß am 24. Dezember 1348 Friedrich Stephan und Johann die 
M autner zu Burghausen ihre Veste zu Gehay an ihren Schwager O tt von 
Aschawe um 500 Zs P f. verkauften. (Oumsmim).

A ls  P farrer dieses Ortes begegnet uns im I .  1436 Michael Regelshofer,

* )  Die Schonung; das Gehegte Miese, Wald oder Wasser). Gotthard, Ortsnamen, S . 2-i.
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der um diese Zeit seine P farre i Gehay m it einer anderen des Salzburger B is 
thums zu vertauschen wünschte, 1549 Sigmund Holzer , Abgeordneter zur 
Synode in Salzburg, und im  I .  1582 Adam W ild t, der in genanntem Jahre 
von M arthan Fux zu Schrotanschering eine gewisse Summe Geldes bezahlte. 
(Erzb. O rd. Arch.)

D ie  älteste uns bekannte S tiftu n g  zu hiesigem Gotteshause ist folgender
maßen verzeichnet: „Erharden Ambtmanß zu Perckhamb stetigen nachgelassne 
zway khinder, als Leonhardt Ängerl zu Haffnern vnnd Illrrtm rn  weiUendt 
Petern M a yrs  zu O lharting  seeligen nachgelassne Wittib haben nach ableiben 
obbemelten Ih re s  Batters amen Jahrtag gestifft vnnd deßwegen dem Gottshauß 
die Ängerlwisen verschriben lauth deß S tifftsb rie ffs  snb ckrrto ckio 8 t i 1)>on)s)- 
no I)u i 1505." (A ltes Urbar der Pfarrkirche Kay.) D as hiesige PfarrgotteS- 
haus besaß u. a. auch Liegenschaften zu Tittm om ng. Den 30. November 1021 
ist des würdigen S t .  M a r t in i Gotteshauses zu Kay ungehöriger Krautgarten 
iin  Burgfried T ittm om ng fü r fre i eigen verkauft und der Kaufbrief allda auf
gerichtet worden. (Acten des erzb. O rd .)

Von den späteren Pfarrherren zu Kay haben sich eines besonderen Ge
dächtnisses Werth gemacht Joseph M atth ias P ichler, 1774 Donator dreier 
M arm oraltäre der Pfarrkirche und Johann Michael Pichler, f  1822, großer 
Wohlthäter der Armen seiner P fa rre i, denen er sein Gesammtvermögen von 
23752 fl. vermachte. (Hohn, Atlas von Bayern, Oberb., S . 144.)

D as Besetzungsrecht auf die P farre i Kay hatte vor der Säkularisation 
der Erzbischof von Salzburg.

E in  etwas roh geschnitzter Oelberg von altdeutscher A rbeit, Holzrelief, in 
neuerer Zeit wieder gefaßt, ist an der linken Seiteuwand der Pfarrkirche zu sehen.

Nächst dem Weiler O llerding befinden sich im Walde noch die Spuren 
und Umfassungsgräben einer ehemaligen B urg.

Z u  Ramsdorf, südlich von Kay wurden Reste eines wahrscheinlich römischen 
Hauses m it einem Bade entdeckt. (Oberb. Arch. X I .  174 ff.)

Ueber Kay siehe Hübner, Beschr. des Erzstiftes Salzburg, S . 68. 78 .; 
M eille r, Regesten, S .  207. 386; Xoviss. Oüronieon Normst. 8 . U etri p. 393; 
Oonspeotus ^restick. Laliski. 1772. p. 115.

L a n z in g , Im im in g n J ) findet sich MN das I .  963 unter Erzbischof Friedrich 
von Salzburg urkundlich genannt, (ckuvmvm I I .  197). E in edler Aclilo clo 
Im m M K ön erscheint als Zeuge zu Baumburg um das I .  1150. (N on . 
L o io . I I I .  32 .)

Bemerkcnswerth ist die reiche Bandornamentik, welche den Aufgang zur 
Kanzel, diese selbst und die Brüstung der Emporen schmückt. A n  letzteren ist 
das Wappen des Erzbischofs M atthäus Lang von Salzburg in Verbindung m it 
den bayer Rauten und die Jahrzahl 1525 angebracht. (V g l. Oberb. Arch. V. 
130— 133. m it 2 Tafeln Abb. X I.  159.)

M e g g e n th a l, N o e s tin ta l^ ) in  8aI/,pure§ormo in  eo in itn tu  Iln r tu u io i, 
w ird  von G ra f S igha rt an Erzbischof Friedrich von Salzburg iin  I .  963 
vertauscht, ( lu v a v ia  I I .  194.)

Vom 17. August 1626 ist datirt ein Vertrags- und Verzichtsbrief über 
das Matheusengüetl zu S ä ling , das dem würdigen S t .  Leonhardi Gotteshaus 
zu Meggenthal zugehörig war. (Acten des erzb. O rd .)

Die Nachkommen des Imimo. Förstemann I. 830. 
Thal des U sx lll. Förstemann. I. 887.
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H o f ,  die F ilia le  wurde bis auf unser Jahrhundert stets Holzhausen ge
nannt. Dieses kommt am 22. A p ril 963 als blol/km im zugleich m it M o liiu lu I  
in der gleichen Grafschaft des Hartwich vor. (4uv3.viu I I .  194.)

Beim Pfleggerichte zu T ittm oning befand sich „e in Khaufbrüef, vmb daß 
zu S t.  Nikolai gottshauß zu Holtzhausen S tüfftparre  Hueberguet zu Eschlpach 
gestellt" vom 16. Februar 1664.

DaS S t.  Ulrichsgotteshaus zu S a lling  (S e ilin g ) wurde 1788 als ent
behrlich abgebrochen. Dem dortigen Meßner wurde vom Consistorium zu S a lz
burg der Graswuchs auf dem Platze, wo die Kirche gestanden, zuerkannt.
M . Georg Müller, BaccalanrenS der hl. Schrift, war gegen Ende deS X V I. Jahrh. Pfarrer 

des HeiUggeisispilals zu Ingolstadt, nachmals Pfarrer zn Kay in der Salzburger Diöcese. Er 
schrieb in den I .  1981—199(1 verschiedene Gedichte nnd Predigte», welche zu Ingolstadt im Drucke 
erschienen nnd in Kobolts Gelchrtcnlezicon näher angeführt sind.

3. Palling.
Pfarre i m it 2392 Seelen in  390 Häusern.

16>Z S . 6li H Ktl. Stockercr, E.................... 3 1 1
Alerling, WEY . . . 20 „ 1.. „ Thalham, W ................... 22 „ 1 „
Barnbichl, W .................. 31 „ 4 Unering, W. . . . 18 „ 1 „ 3
Baumham, D. . . . 39 ,. 7 3 Unterhafing, LL. . . . 31 „ 3 2
Gansfelden, W. . . . 20 „ 3 2 Unterroidham, W. . . 19 3 „ 4
Genelüham, W. . . . 12 „ 2 3 „ Unterschilding, W. . . 26 „ 4 „ 2
G eng Ham, D. mit Enp. 71 „ u 1,.. Untersommering, W. 18 „ 3 2
Grasctstätte», E. . . . 8 1 „ Vollgraiing, W. . . . 20 3 „ 2
Kaistrach. E.................... 9 „ I 3 „ G rüiliiing , D., Flk. . . 137 30 3,5
Kalböd, W ..................... 5 ,, 2 „ 3 Einsiedl, E. . . . 8 1 3
H a rp s c tsham , W., Pf.- Kleinreit, E. t . . . 1 „ 1 3

S., mit Eap. . . . 35 „ 6 2 Kncißl, E................... 6 „ 1 „ 2
Vaslnch, E...................... 7 „ t 2 Mad, E.......................... 4 „ 1 1,5
Hehenberg, E. . . . . 1 ,, 1 3 Mooshäusl, W. . . . 13 „ 3 „ 3„.
zpehetstätlen, D. . . . 19 „ 7 o Unterharpsetsham, W. . 32 „ 5 „ 3
Hö einet sh am, W. mit F reitsm oos, D ., Flk.,

Eap............................... 32 „ 4 2 S c h u le ..................... 169 „ 28 „ 1.
Hofstätt, E..................... 9 „ 1 3 „ Haigermoos, W. . . . 12 „ 2 „ 9
Holzbrnnn, E.................. 7 I 1,5 „ Heilham, D ..................... 42 „ 6 3
Jegling, W. . . . . 18 „ 3 1 Pcharting, E. . . . . 12 „ i „ 3
Kläger, E. . . , . . 6 „ 1 3 Schrcckcnbach, W . . . 14 „ 5 „ 3
Kahlreit, E...................... 1 „ 1 3 Sieberöd, W, . . . . 11 „ 3 „ 4
Kamping, W. . . . .  . 10 „ N 2 Wolfertstätte», E. . . . 10 1 4
Katzwalchen, D. . . . 36 „ 7 1 T irlb runn , D „  Flk. . . 70 10 „ 3
LampertSham, D. . . 39 „ 9 3,5 Geiselfring, W. . . . 28 6 „ 4
Mnlbcrting, W. . . . 19 „ 2 1 LinLach, D., Flk., Exp.-S.,
Miiterroidham, D. . . 16 ., 10 „ 3 „ Schule, 4  - - - , 67 „ 9 „ 9
Dbcrhasiilg, D . . . . 37 „ 5 „ 2 , - „ Aich, W GH . . . . 12 „ 2 „ 0.5
OberhaiiS, E. . . . . 8 .. l 3 Aspcrtsham, W. . . . 2b „ 1 „ 1 „
Dbcrroidham, D . . . 91 „ 10 3 Benetsham, W. . . . 13 „ 6 „ 1
Dberschtlding, W. . . 19 3 „ 3 „ Dieding, D ...................... 56 „ 10 „ 1,2
Obersouimering, W. . . >0 „ O „ 2 „ Gerharding, W. . . . 29 „ 6 „ 1
Polsing, D ...................... 80 „ 22 „ 1.5 „ Moosham, W. . . . 37 „ 9 „ ^ ,5
Ranham, W .................... 36 „ 1 „ 2 „ Pirach, W .................. ..... 26 „ 4 „
Reitmayr, E.................... 9 „ 1 „ 1 „ Schilling, E.................... 9 1 „ 1
Schwank, E.................... 5 „ 1 „ 1 „ Stättling, W. . . . . 17 „ 2 „ 2
Stätten, E........................ >1 1 „ 2 „ WillcrtSham, W. . . . 30 „ 1 „ 2

*) Entfernung von der P farrkirche berechnet. 
^0  Entfernung vom Expositnrsitze aus berechnet.
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A n m e rk u n g e n : I -  Dic Ortjchaslc» Oberhaus, Stackerer, Kneißl, M ad und Mooshäusl sind bei 
Dcittinger nicht aufgeführt, iveil neue Ansiedelungen.

2) Im  Pfarrbezirke befinden sich 3 Protestanten.
3) Umfang der P farrei circa 40 Kilometer, der Expositur 10 Kilometer.
4) Wege gm.
5) D ie Ortschaften der Pfarrei gehören in  das Bezirksamt Laufen und in die politischen Ge

meinden Palling  und Freitsmoos, der Expositursprengel in die politische Gemeinde Lindach 
und in das Bezirksamt Traunstein.

6) Im  I .  1866 wurde der Weiler Katzwalchen und die Oinöde Hofstatt non S t. Georgen nach 
Patting nmgepfarrt. Ter Filinlsprengel Lindach wurde 1S30 Expositur.

1. Wirrsrh: H a rp fe ts h a m , 2 Kilometer südöstlich von Palling, in  M itte  der 
Widdumsgründe auf einer Anhöhe schön gelegen. Nächste Bahnstation T raun
stein, circa 15 Kilometer entfernt. Nächste Post Tengling; der Postbote kommt 
von Altenmarkt.

P j ari kill che: P a l l in g ,  in einer Thalebene an der Distriktsstraße von 
S ta iu  nach T ittm oning gelegen. Erbaut 1809— 1874. S ty l gothisch. Ge 
räumigkcit vollkommen zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm 
m it 5 Glocken, sämmtliche gegossen von Joseph Bachmaier in  Erding, u ) D ic 
erste: „F v o  R u iiu  g'rutiu plenu N o rte w  llonum  im potru , Viizgo, .Uuto>z 
v ttm iu u !"  (D onator: S im on Lodermayer, Beneficiat.) b ) Diezweite, S t. Josephs
glocke, m it dem Chrvuogramm: „s V ll p lo  iw uo pupu p lo  et g roK orlv  u rO iil 
opIsOopo IllonaOv - IrlK lnA S lls I OKregllo roOroutu utczVe uVOtn sVnt 
lluoO sIZnu In V Itu n tlu , V t per I l lU u  erltz'AutVr Vota p lu  In  po p V llv  
tepenti et y l ls  Volks u llle u o ."  e) D ie  dritte: „V e n iu t 8. L lie im e l ^ ro l l-  
unKelu« in  ackjulorium populo H e i." ä) D ie  vierte: „.louunes est nomen 
esu«. —  Vox e luw uu tis " ete. e) „D ie  fünfte: 8. illuureutius, lle v itu , ^ lu rt^ r . 
—  Impsnckttt no llis  l)o in inn8 inlereessioue 8. U uuren tii perpetnuiu w ise ri- 
eoxiium .-' Eonsecrirt am 10. Oktober 1876. Patrocinium am Feste M a riä  
Geburt. 1 u lt. 6x-, 2 ult. pori. 8«. 6 . 6w. bei der Pfarrkirche, ohne 
Capelle. Orgel m it 18 Reg. P f a r r g o t t e s d i e n s t  an allen Sonn- und Fest
tagen, ohne Wechsel. Concurs beim 40stündigen Gebete in  den Pfingstfeier 
tagen. Ewige Anbetung am 30. August. Sept. - Ablässe am Feste M a riä  
H im m elfahrt, am Patrocinium und am Feste der unbefleckten Empfängnis; 
M a riä . Aushilfe in  der Nachbarschaft: zum G ra f Törringischen Jahrtag haben 
am 14. November Nachmittags die P farrer von P a lling , Trostberg, T raun
walchen und S t.  Georgen in S t.  Georgen große V ig il und Tags darauf 
Jahrtagsgottesdienst m it Requiem, Lobamt, Beimessen und Libera abzuhalten. 
Außerordentliche Andachten: im  Advent täglich Rorate nach Angabe; in  der 
Fasten Kreuzwegandacht nach Angabe; an den 3 letzten Fastensonntagen Oelberg
andacht m it Predigt, gestiftet; Maiandacht nach Angabe; das ckOstündige Gebet 
in den Pfingstfeiertagen besteht seit 1755, ohne S tiftu n g ; am Feste M a riä  
Verkündigung, Portiunkula und Schutzengelfeste gestiftetes Stundengebet je von 
2— 3 Uhr Nachmittags; an Len Fumuenfesten Nachmittags Bundeslehren. B i t t 
gänge: am 1. M a i Felderumgang, am Montag vor Pfingsten B ittgang nach 
Feichten und A ltö tting , am 24. September (trurm lut. 8. Ü uperti) Erntedank- 
procession wechselweise nach den Filialkirchen und zurück zur Pfarrkirche, woselbst 
Predigt, P farram t und To v e u in  gehalten w ird ; sämmtliche Bittgänge m it 
geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  143 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 
10 Jahrtage m it V ig il,  Requiem und hi. Beimesse, 4 m it je 2 hl. Beimessen; 
18 Jahräm ter, 54 Ja h r- und Quatempermessen; außerdem gestiftet tägliches 
Lchutzgebet m it Vater unser, 1 Kreuzweg, 1 Rosenkranz, sowie die Rosenkränze 
an Samstagen und an Sonn- und Feiertagen, auch das Freitagsgebet fü r alle 
Freitage des Jahres. ,
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B r u d e r s c h a f t  vom allerheiligsten A ltarssacram ent, oberhirtlich errichtet 
am 24. M a i 1726, Ablässe vom 24. M a i 1698. Hauptfest S on n tag  in der 
Frohnleichnamsoctav; Nebenfeste: 2. S on n tag  nach Epiphanie, S on n tag  nach 
Kreuzerfindung, S onn tag  nach S t .  A nna und Allerseelensonntag, m it Predigt, 
Hochamt 6or. 8 s . und Procession; jeden 3. S onn tag  im M onat V orm ittags 
Amt vor. 8 s .,  Nachmittags P redigt, Gedenken und Gebet für die verstorbenen 
Bruderschaftsmitglieder, Litanei und Procession, letztere in den Som m erm onaten 
im Freien. — Vermögen der Bruderschaft: u) re n t.: 633 5  4 /. 73 /A., 
b ) nichtrent.: 465  4 /. 94

M eßner und Cantor der Lehrer von Palling . - -  Vermögen der Kirche: 
u) ren t.: 70973  47. 92 l>) nichtrent.: 85471 4 /. 89 /H.

I I .  N etrrnkirchen: 1 ) M a r i e n - C a p e l l e  in  Gengham, auf einer Anhöhe gelegen; 
ohne ausgeprägten S ty l .  E rbaut 1829. Benedicirt 1830. Baupflicht die 
Capelle. Spitzthurm  m it 2 Glocken. P a tron in  die allerseligste Ju n g frau . 
1 u lt. p o rt. G o t te s d ie n s t  nach Belieben des P fa rre rs . —  G e s t i f te t  1 J a h r 
messe. — M eßner der O ettlbauer von Gengham. — Vermögen der Capelle: 
u ) reut.: 2657  4/. 15 b) nichtrent.: 6911 47. 25 /H.

2) P f a r r y o f - C a p e l l e  zu H a r p f e t s h a m .  Erbauungsjahr unbekannt. 
S ty l :  Schiff gothisch, Presbyterium  Renaissance. Baupflicht die Capelle. 
Consecrirt am 6. August 1476. Kuppelthurm mit 2 Glocken. P a tron  der 
hl. Jakobus. 2 ult. lix. zull. mus. täglich privilegirt). 88. Olou sunotu. 
Ö ) o t t  e s  d i e n s t  am Patrocinium  und sonst nach Belieben. — G e s t i f t e t  
7 Jahrinessen; an S o n n - und Festtagen Rosenkränze. —  M eßner ein B e 
diensteter des Pfarrhofes. —  Vermögen der Capelle: u) rent.: 3142  47. 87 ^ . ,  
ll) nichtrent.: 7473 47. 3

3 ) C a p e l le  in  H ö r m e t s h a m ,  1857 im romanischen S ty l  erbaut. B au - 
pflicht der Michelbauer von Hörm etsham . Benedicirt 1862. Dachreiter m it 
1 Glocke. V iln ius Kreuzerfindung. 1 u lt. port. G o t te s d ie n s t  am P a tro 
cinium und sonst noch fünfm al im J a h re . — Nießner der Michelbauer von 
Hörmetsham.

. 4 )  K r a n k e n h a u s -C a p e l le  zu P a llin g , ein seit 1864 im Kranken- und 
Armenhause eingebauter Betsaal. Baupflicht das Krankenhaus. P a tron  der 
hl. Joseph. 1 u lt. po rt. 8 s . G o t te s d ie n s t  nach Belieben. — G e s t i f te t  
4  Quatempermessen.

5 ) M ic h a e ls - C a p e l le  zu P alling , gleichzeitig m it der Pfarrkirche und an 
diese, der Sacristei gegenüber, angebaut. Gothisch. Baupflicht die Pfarrkirche. 
Consecrirt 1876. P a tron  der hl. M ichael. 1 u lt. tlx. G o t te s d ie n s t :  
F rüham t am Osterfeste, am Patrocin ium  und sonst nach Belieben. Am P a tro 
cinium Nachmittags Rosenkranz nach Angabe. — S t i f t u n g e n :  3 Jah rtag e  
m it V igil und Requiem , 1 Jahrm esse. Nießner und Cantor der Lehrer 
von Palling . —  Vermögen der Capelle: u ) ren t.: 22008  47. 60  uZ>-, b) nicht
ren t.: 8538 47. 76

111. F ilia lk irchen : 1) B r ü n n i n g ,  an einem W eiher südöstlich von P alling  an der 
S tra ß e  von dort nach W aging gelegen. E rbauungsjahr unbekannt. R estaurirt 
im gothischen S ty l  1837. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. 
Kuppelthurm m it 3 Glocken, gegossen 1836 von Jo h a n n  Oberascher in Reichen
hall; u ) die größere: „Joseph O stner, P fa rre r in Palling  und Distriktsschul
inspektor. Jakob Thaler, H aindl in B rü nn in g ."  b ) D ie  mittlere: „V onite
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u ä o re w u s  s t  prooiclaurem a n ts  O eu m ." e) D ie  kleine: „B ew ahre, o G ott, 
vor Blitz und U ngew itter!" Consecrirt am 16. J u n i  1422 durch Bischof 
Engelm ar von Chiemsee. P a tro n  der hl. Jo h an n e s  der Täufer. 2 u lt. ü x ., 
1 u lt. p o rt. 8«. O rgel m it 6 Reg. G o t te s d ie n s t  durch den Cooperator: 
am S teph an itag , Ostermontag und Patrocin ium  Früham t. Gottesdienst um 
8 Uhr und Rosenkranz Nachmittags am 3. goldenen Sam stag und am Leonhardi- 
tag ; an Werktagen wöchentlich einmal hl. Messe. I m  Advent R orate theils 
nach Angabe, theils gestiftet; Rosenkranz am Feste deö hl. Leonhard, gestiftet. 
—  S t i f t u n g e n :  4  Ja h rä m te r  und 6 Jahrmessen. —  M eßner ein O r t s 
bewohner, Cantor der Lehrer von Palling. —  Vermögen der Kirche: u ) reu t.: 
19002  45. 95  ^ . ,  1,) nichtrent.: 8874  4 /. 46

2 ) F r e i t ö m o o s ,  nordöstlich von Palling  an der S traß e  von dort »ach 
Thrlaching gelegen. E rbauungsjahr unbekannt. N estaurirt 1866. S ty l :  
Langhaus gothisch, P resbyterium , 1680  in Kreuzessvrm angebaut, Renaissance. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 4  Glocken, 
a )  D ie  erste: „II. lo I m iE S  IV u rm , ?u 8 to r  in UullinZ. —  In  8ul/4m r§  
8'o88 miol> IV oItpui!^ uuci w e in  8 o ü u  4oüanne8  X oiclüurdt. - - Uvoo 
vruoom eto. N D O X X V IIl."  !>) D ie  zweite: „lmcms. Nui6N8. 4oaim 68. 
O ru p ro  uotj>8 m u to r iM86rivorcIirro. VVoltgÄNA U ot. U ruuuuu. 1516 ." 
o) D ie  dritte: „ ln  8 u !/4 iu r^  etc;, wie bei u). X  tulAuro e t tom poZtuto 
libo ru  no8 D om ino ckosu O llrisw  ot por intoro688ionom  U. N uriuo  V irgiui8 
ot w uxim o 88. D uurontii o t V u lon tin i."  cl) D ie  kleinste: gegossen von 
W olfgang N ot in  P rau n au  1516. 6on8 . «tust. P atrone: die hhl. Laurentius 
und V alentin. 1. u lt. üx ., 2 u lt. po rt. 88. O rgel m it 8 Reg. G o t t e s 
d ie n s t (durch den Cooperator): an den S onntagen  vom Weißen S on n tag  bis 
Advent und vom 1. S on n tag  nach Epiphanie bis 1. Fastensonntag im Wechsel 
mit der Filiale T irlb ruun . Ausgenommen sind die M onatsountage, die Fest
tage und die Bruderschaftsfeste bei der Pfarrkirche. Ferners Gottesdienst: am 
Allerheiligenfeste, am Patrocinum  m it nachmittägigem Rosenkranz, am Feste des 
hl. B artho lom äus, an den zwei ersten goldenen Sam stagen, am Vorabend von 
Weihnacht und von Neujahr und an Werktagen in der Regel wöchentlich ein 
M al. I m  Advent R orate nach Angabe. — S t i f t u n g e n :  3 Jah rtag e  mit 
Requiem , 16 J a h rä m te r ,  14 Jahrm essen und 1 Rosenkranz. — M eßner ein 
Dorfbewohner. Cantor der Lehrer von P a llin g , vertreten durch den Lehrer 
von Freitsm oos. —  Vermögen der Kirche: u ) reu t.: 4 41 17  45. 10 ^ . ,  1>) nicht
ren t.: 39239  45. 16

3 ) T i r l b r u u n ,  nördlich von P alling  etwas erhöh t, nächst der S traß e
nach Feichten gelegen. E rbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch, etwas ver
zopft. Geräumigkeit unzureichend. Baupsticht die Kirche. Dachreiter m it
3 Glocken; u ) die größere: „8ul> 1). I'ru-ovlio vt IN-odovsoo ^osvplio  O stu sr. 
llounn. OboruLmimr Dumpuuuriem llu lu o  D ivitm . 1829. H ilf unS G ott
und M aria . B ehüte uns Leib und Seele!" 1») D ie  m ittlere: „ Jo h a n n  Eisen
berger in  Salzburg  goß mich anno 1673 ." o) D ie  kleinere: „ I n  M ünchen goß 
mich 1621 B artholom ä W engle." 6on8 . clnb. P a tro n  der hl. Erzengel Michael, 
u lt. l lx l  . 88. O lou 8unetu. O rgel m it 6 Reg. G o t te s d i e n s t  (durch 
deu Cooperator) an S onntagen , vgl. Freitöm oos; ferner am Feste der unschul
digen Kinder, am Feste deö hl. G eorgius, am Patrocin ium , Allerseelensonntag 
und an Werktagen regelmäßig wöchentlich einmal. Am Vorabend des Georgi- 
festeö Rosenkranz und Brodw eihe; am Allerheiligenfeste Nachmittags 1 Uhr 
Rosenkranz; im Advent R orate nach Angabe. —  S t i f t u n g e n :  8 Ja h rä m te r, 
13 Jahrmessen. —  Nießner ein Dorfbewohner. D ie  Kirche besitzt ein eigenes
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M eßnerhaus. C antor der Lehrer von Palling , vertreten durch den Lehrer von 
Freitsm oos. — Vermögen der Kirche: u ) rent.: 67621 4 /. 72 b ) nicht- 
ren t.: 2 0118  4 /. 75

IV . P fa rrve rlsä ltn is te : la d . eollut. Fassion: E innahm en: 7028 4 /. 65  ^>., Lasten: 
2049  4 /.  17 R einertrag: 497 9  4 /. 48  /î >. W iddum: 77 u 69 gm ----- 
2 Tagw . 28 Dezim. Gebäude, H ofraum  und W ege, 49  In» 48  u 99 gm  —  
86 Tagw . 55  Dezim. Aecker, 41 bu  5 0  rr 81 gm. —  42  Tagw . 58 Dezim. 
Wiesen, 12 du  91 n 36 gin —  37  Tagw . 90  Dezim. Holz. Durchschnitts
bonität: 7. P fa rrh a u s , ehemals Edelhof, 1732 in seine jetzige Form  um 
gebaut und um ein Stockwerk erhöht, geräumig, oben trocken, zu ebener Erde 
etwas feucht. Oekonomiegebäude: S tad e l 1843, S ta ll  1861 umgebaut, hinlänglich 
geräumig. Baupflicht bei beiden der Psründebesitzer. — Hilföpriester: 1 Coope- 
ra to r, 1 C oadju tor, welche in einem eigenen Hause wohnen. Beginn der 
Matrikelbücher 1614.

E m e r i t e n b e n e f iz iu m  zu P a l l i n g ,  gestiftet von den Zechpröpsten im 
I .  1502, wurde 1756 dem Pricsterhause in S alzburg  incorporirt. Am 30. J a n u a r  
1844  kam der Beneficialfond wieder vom Priesterhause an den Beneficiaten, 
dam als S im o n  Lodermayer, zurück. Besetzungsrecht hatte ursprünglich das 
von Haunsberger'sche Geschlecht zu Vachenlueg; jetzt ist das Beneficium freier 
Collation. Obligatmesseu ursprünglich wöchentlich 6 , 1779 reduzirt auf 5, 
1782 auf 3. Dem  gegenwärtigen Pfründebesitzer ist für seine Person eine 
weitere Reductivn gewährt worden, so daß er 76 Obligatmessen zu persolviren 
h a t; dazu kommen als Zustiftungen 59  J a h re s -  und Qnatembermessen. D er 
Beneficiat hat außerdem an Sam stagen und an den S o n n - und Feiertagen 
in  der Pfarrkirche den Rosenkranz zu halten. Fassiou: E innahm en: 972  47. 
40  Lasten: 48 4 /.  94  ,H., R einertrag: 923  4 /. 46  Bencficialhaus: 
1782 erbaut, geräumig, trocken, m it Gärtchen. Baupflicht früher der P fründe
besitzer; seit 1864 ist sie der S t .  Michaels-Capelle zugewiesen.

V. Kchlilvorhliiiuljso: 1) Schule in P alling  mit 2 Lehrern, 196 Werktags- und 
81 Feiertagsschüleru. Schulhaus 1875 erbaut. D ie  R äum e zu ebener Erde 
sind Eigenthum der Pfarrkirche.

2) Schule in F reitsm oos m it 1 Lehrer 53  Werktags- und 22 Feiertags
schülern. Schulhaus 1878 erbaut. A us O ber- und Unterweißenkirchen der 
P farre i O ttin g  besuchen die Kinder die Schule in Palling.

3) Schule in Lindach s. unten.
V I. Klösterliches In s titu t. S e i t  1863 versehen barmherzige Schwestern (z. Z . 2 ) 

die Pflege der Armen- und Kranken im Distriktskranken- und Pfarrarm enhause 
in Palling. S ie  wohnen im Krankenhause, wo eine Capelle, s. oben.

M ission wurde gehalten vom 22 .— 28. Oktober 1877 durch 01'. Kapuziner.

ELposilur Lindach.
I. E rp o sttn rfch : L in d ach , au  einer Zweigstraße nach Trostberg hochgelegen. 

Nächste Eisenbahnstation Traunstein, circa 20  Kilometer entfernt. Post Alten- 
markt, woher auch täglich der Postbote kommt.

Lxpvsilnrliicche: E rbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1862 -18 66 . S ty l  
ursprünglich wohl gothisch, später Renaissance. Geräumigkeit unzureichend. B a u 
pflicht die Kirche. Spitzthurm  m it 4  Glocken, 2 davon gegossen von Anton
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Oberascher in Reichenhall 1861 , 1 von Schuhpöck in Burghausen 1540. 
Oons. ckuk. Patrocinium am Feste der hhl. Apostelfürsten Peter und Paul
2 u lt. lix . , 1 u lt. port. >>8. 6 . Om. bei der Kirche m it Capelle. Orgel 
m it 8 Reg. G o t t e s d i e n s t  an allen Sonn- und Festtagen ohne Wechsel. 
Concurs an den 3 Fastnachtstagen. Ewige Anbetung am 19. Dezember. Ab
lässe am Feste des heiligen Johannes Bapt., am Patrocinium und darauf
folgenden Sonntag. Aushilfe in  der Nachbarschaft ist zu leisten: an den
3 Pfingstfeiertagen in Palling, am Skapuliersonntag in Baumburg, am Sonntag 
vor S t.  Sebastian in  Irs in g  der P farrei S t.  Georgen. Außerordentliche An
dachten: im ganzen Advent R orate, nach Angabe; an den Samstagen von 
Georgi bis Jakobi Rosenkranz; ebenso täglich in  der Allerseelenoktave, her
kömmlich; im M aim onat Maiandachten, fre iw illig . B ittgänge: am 26. J u n i 
nach Traunwalchen, am 2. J u l i  nach Banm burg, am 24. September nach 
P a lling ; sämmtliche m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  37 Jahrtage 
m it V ig il und Requiem, 6 Jahrämter, 13 hl. Messen; außerdem gestiftet eine 
Andacht fü r die 3 Fastuachtötage, je m it 1 HI. Am t Vorm ittags und Gebet
stunde Nachmittags.

B ru d e rs c h a ft von den hhl. Aposteln Petrus und P au lus , oberhirtlich 
errichtet am 7. September 1773; Ablässe vom 23. J u l i  1773. Hauptfest 
Sonntag nach Peter und P au l; Nebenfeste M a riä  Lichtmeß, Johann Bapt., 
Patrocinium und S t. Rupert; jeden 2. Sonntag im M onat Vorm ittags Hochamt 
cor. 8s., Nachmittags Rosenkranz, Predigt und Procession.

Den Meßner- und Cantordienst versieht ein Ortsangehöriger. Eigenes 
Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: n) rent.: 17578 47. 
88 /H., b ) nichtrent. 10000 47.

I I . ErposltlirvcrlMtillfse: 14>>. oollrrt. Fassion: Reinertrag: 1400 47. Expositur
haus 1839 erbaut, geräumig und trocken, nicht ganz passend eingetheilt. D as
selbe ist zugleich Gemeinde- und Schulhaus. Baupsticht die Gemeinde. Be
ginn der Matrikelbücher 1612.

I I I .  Schulvcrljältlirsse: Schule in  Lindach; Lehrer der Expositus. 33 Werktags
und 29 Feiertagsschüler. Von den Ortschaften W impasing, Fernhub, Oed, 
O r t  und S tö ttlin g  der P farrei H l. Kreuz (Diöcese Passau) besuchen die Kinder 
die Schule in  Lindach.

Kleine MotiM. P a l l in g ,  rul U uId ilm K tw ^) ooel. eum nurusis 111., ist 788 
aufgeführt in dem Verzeichnisse der Gotteshäuser, welche Lehen der Kirche zu 
Salzburg waren. (luclio. vlrnom s p. 22). Unter Erzbischof B a ldu in  (1041 
bis 1060) gab ein Kleriker Wezil eine Hube in Palling, aci pulcklintzu, tausch
weise zum Dom  zu Salzburg. (Kleimayrn, 1 uvovi», I I .  252.) E in  hier 
seßhaftes Adelsgeschlecht t r it t  in  den Urkunden des S tiftes  Baumburg nicht 
selten auf; zuerst begegnet uns um das I .  1120 O sro lt cko UuIcloIiirAin. 
(L lou. Ilo io . I I I .  6 .) A ls  Schiedsrichter bei einem S tre ite  der Pfarreien 
Beuchten und Puch waltet am 28. J u l i  1278 zu Tyrlaching m it dem Dechant 
von T ittm oning ein ungenannter „p lobauns in  Harpfvldsheim." (Geiß, 
Reichsarchivsregesten.) E in  P farrer von Palling läßt sich übrigens m it Namen 
im X IV . Jahrh , nachweisen; denn im Nekrologe des Klosters Banmburg wird 
unter dem 22. A p ril 1342 verzeichnet: Hainrich plobum w in  Harpfoltsham, 
heute Harpfetsham, bekanntlich Pfarrsitz von Palling. Am 6. J u n i 1401

Vielleicht bei den Nachkomme» des llalclili». Förstcmaim I. 201. Es wäre dcnmach obige 
Wortform schon eine contrahirtc.
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erscheint auf einem Verhandlungstage, den im päpstlichen Auftrage der Archidiacon 
und Propst Jacob  von G a rs  angesetzt h a tte , unter anderen auch Lertüolclus 
kuussinA öi', roe to r eee lesius in  UuIclinAsu e t eauon ieus in  Ise n . (Oberb. 
Arch. V II. 194 .) D ie älteste S tif tu n g  zur Pfarrkirche in Palling  sind 4  Q u a - 
temperämter (und angeblich noch 16 andere J a h r ta g e ) , welche Michael Kai- 
minger, P fa rrh e rr daselbst im I .  1477  fundirte. (Erzb. O rd . Arch.)

Am Freitag nach S t .  Ambrosytag 1502 stifteten Christian Reuß von Palling 
und Christian Eugler von Adlating, S o h n , Zechpröpste des würdigen G o ttes
hauses U. L. Frauen zu P alling  und die ganze Kirchmeniug daselbst „Am 
Ewige M eß I n  der berirten U. L. Frauen Pfarrkhürchen zu Palling  auf dem 
M itte rn  a lta r"  statteten dieselben m it ansehnlichen G ütern  aus und bestimmten, 
daß „die gerechtigkhait, zu solcher M eß zu P resen tirn , die man dan nennt zu 
Latein -ins O utro im tus bey den Haunspergern (von Vachenlueg) allen Ih r e n  
Erben vnd nachkhommen, vnd allwegen bey den Eltesten Haunsperger bleiben 
soll." (Abschr. im erzb. O rd .)

Erzbischof Leonhard von S alzburg  confirmirte am 25. Septem ber 1502 
dieses Beneficium, nachdem der O rtsp fa rre r seine Einwilligung zu dessen E r
richtung gegeben hatte (uooöckeutL rul icl oonsonsu (Iia!i (lo o ts  ciilooti) nobis 
in O lirist«  ^cmunis O uklor pleduu! illicism in  IM Iliri^. (A. a. O .)

Durch besondere Wohlthätigkeit that sich der P fa rrhe rr B artholom ä A rla
tinger hervor, indem er im I .  1581 den G rund zu einem Pfarrarm enfvnde 
legte, dessen rent. Vermögen jetzt 3 30 00  1>7. beträgt. Schon am 4. August 
1568 hatte derselbe eine gewisse S um m e Geldes ausgesetzt, „dam it den Armen, 
so in  der S t a t  T itm oning vor der Pfarrkhirchen daselbs sitzen vnd das würdige 
Almuesen empfahen, . . . eine G uetthat bescheche." (O rig , im Bes. d. Vers.) 
E in  ähnliches Verdienst hat sich in  neuerer Zeit der P fa rre r und Dechant 
Sebastian M ühlthalcr erworben, der im I .  1862 den B au  eines Armen- und 
Distriktskrankenhauses zu Palling  veranlaßte und demselben auch die nöthige 
D otation  auswies.

A us dem X V II. J a h r h , ist bemerkenswerth, daß der im I .  1613 m it 
der P farrei P alling  betraute und fast gleichzeitig zum Bischof von Negensburg 
erwählte Freiherr Albert von T örring  noch im J a h re  darauf diese P farre i inne 
hatte, die er jedoch am 14. Februar d. I .  resignirte. (O berb. Arch. I!I. 195). 
D ie  P farrei unterstand bis znm I .  1802 der freien Collation des Erzbischofes 
von Salzburg .

I m  I .  1869 kam der nothwendig gewordene Neubau der Pfarrkirche zu 
S tande. D er P la n  hiezu rührte von O berbaurath Leimbach, die Ausführung 
von M aurerm eister Scheck von Uebersee her. D ie  Vollendung des Werkes 
fällt in  das I .  1874.

Von der inneren Einrichtung ist hervorzuheben der Hochaltar und der 
Kreuzweg (Relief) von Horchler und Schiegl aus Burghausen , die gemalten 
Fenster m it Scenen aus dem Leben M a riä  von Rederer, eine M onstra»; von 
Kronenbitter, Kelch mit Kännchen und Teller von Harrach.

Ueber Palling  vgl. H übner, Erzstift S alzburg , S .  65 . 7 9 .; Oberb. Archiv 
X I. 170. X II . 222 .; A. Huber, E inführung des Christenthums III. 171 bis 
1 72 .; O onspootus ckinea. d -alisburxens. 1772, p . 1 16 .; Schem atism us vom 
I .  1840, S .  136. Ueber das „Pallinger Hirtenspiel" vgl. H artm ann, Volkö- 
schauspiele, 149 ff.

B r ü n n i n g ,  ml k ru n u in Z -u s /J  auch Johannesbrüuning  geheißen, gehört

*) Nächstliegende A b leitu n g: B ei den Nachkommen des k r n n o . Förstemann I. 233. Nach
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zu den ältesten Pfarrkirchen des B isthum s Salzburg, wie sie im  I .  788 ver
zeichnet wurden. (In d io . ^ rn o n . p. 22.) Edle von Brunningen kommen bis 
in das X I I .  Jahrh , vor; sie hatten ih r Begräbnis; zu Raitenhaslach.

Vom 2 2 . - 3 0 .  J u n i 1839 wurde m it großer Feierlichkeit das 1000jährige 
Jub iläum  der Gotteshäuser Palling und B running abgehalten.

Südlich von der Kirche im  nahen Forste gewahrt man noch die Spuren 
einer einstigen B u rg , des vermuthlichen Stammsitzes der Brünninger. D ie 
Oertlichkeit heißt Pasee. M a n  fand hier viel Gemäuer und Geschirrtrümmer.

T i r lb r u n n ,  Ilu n d ila ln m m m /J  w ird im  V I I I .  Jah rh , wenigstens zum 
The il von einem gewissen Ilu u lto  zum D om  in  Salzburg geschenkt. (L e in / ,  
iiu iia . ^ rn o n ., p. 20.) Z u r D otation des BeneficiumS in  Palling wurde im 
I .  1502 u. a. auch gegeben: „ I te m  ain Hueb zu Te irlp run  hat Wolfgang 
S tadler In n e n ."  (Abschr. im erzb. O rd . Arch.) Es existirt noch ein Verzeichniß 
über die Güter und G ilten „deß würdigen S S .  Michaels vnd Georgy Gotts- 
hauß zu Tü rlb run  Pallingerischen M a l"  vom I .  1618. (U nd .)

F re its m o o s , aä V riKnItssm osv,**) w ird schon um das I .  750 aus 
Anlaß der Schankung eines dortigen Gutes zum Dom in  Salzburg namhaft 
gemacht. (Ind io . ^ rn o n . sdrov. no t.) p. 47.) D ie  allmählige Abschwächung 
der ursprünglichen W ortform  zeigt sich in  6onrud  „U ro io ltsm okior" der im 
I .  1301 zu Reitenhaslach als Zeuge au ftritt. (N on . Ilo io . I I I .  185.)

I m  P orta l der Kirche daselbst findet sich eines der frühesten römischen 
Denkmäler, welches christlichen Charakter zeigt. Es ist aus UnterSberger M arm or 
g e fe r t ig t. '^ )  Beneficiat Friesacher von Pa lling  soll dasselbe zuerst entdeckt 
haben. (Abb. im Oberb. Arch. V II .  Ta f. I I I .  N r. 14.)

H a rp fe ts h a m  ist geschichtlich documentirt um das I .  1135 m it IV o ltra w  
do Ii:up l!o Il68>uum ,-s i) der zu Baumburg Zeugenschaft leistet. (L lon. öoio. 
I I I .  23. 47.)

I n  einer noch vorhandenen Urkunde des Bischofs Bernhard (des Kray
burgers) von Chiemsee vom 6. August 1476 über die Reconciliation des 
Gottesackers zu Pa lling  w ird angefügt: a tyuo otiam Oupolln. 88. .luoolü et 
bUoolui in  Ilkupt'otsüoim  . . . per nos Iiod io  n ltiss iino  nvbis oooperunte 
oonsooruta. (P farrarchiv.)

L indach , I^ in tu li,- j—j- )  welches Spuren einer Römerschanze aufweist, ist 
Fundort einer herrlichen Goldmünze Theodosius des G r. (379— 395.) (Oberb. 
Arch. X I .  162.)

Um das I .  1000 schenkte ein gewisser Perchtold durch Vermittelung

Al. Huber u. a. soll der Ortsname vom hiesigen Taufbrunnen stammen, was ans sprach
lichen («runden zu bezweifeln ist.
Brunnen der Dnnllnr Förstemaun I. 356.
Wahrscheinlich bei dem Moore des Frigolt. Dieses n. pr. ist übrigens bis jetzt nicht nach
gewiesen.
Olninto)8nInnio6onktitntoS(inoi'tno) Lnn(oi'nm)4XXX, (konstant! 4(iIlo) 6  (mortno) 
^Vnn(ornm) XXX, I l t  8vp(tim!ao) (86vn)n(Ia6 41s (piliao) 6  (mortnao) Xn(noi'nni) XX. 
Vnt(nrin) 8n.dinia Optnsma) lld e rta  nt Ilsrvs v iva weit et 8ilü. Die an den beiden 
Seiten angebrachten auf- untertauchenden Delphine charakterisiren den Stein als einen christ
lichen. Durch den Dreinamen tznintus 8alnnins Constitntus gibt sich das Denkmal als 
ein vorconstantinisches zu erkennen.

4 )  Heim des Haribold. Förstemaun I. 617.
4 4 0  Ahe mit Linden.
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seines Sohnes, der Mönch werden w o llte , ein G ut in  der Ortschaft lin tu ii 
zum S tifte  S t.  Peter in  Salzburg. (K ls im o ^ö rn , ckuvrrvm I I .  292.)

D ie  hiesige Kirche finden w ir  zuerst erwähnt in folgendem Negeste: „H ärte l 
der Amringer (geseßen zu S traw ho f) verkauft an daö Gotteshaus zu Lindach 
„da der lieb Herr Peter Hauptherr is t", den Amringer Hof zu Tünting, T it t -  
moningcr Gerichtes an S t .  Vincenztag 1403. (Oberb. Arch. I I I .  172.)

Lindach gehörte früher zur P farre i S t.  Georgen und wurde vom Kloster 
Baumburg aus versehen; im  I .  1808 gelangte es an die P farre i Palling. 
Eine eigene Expositur wurde hier im  J .  183S errichtet; im Schematismus des 
I .  i 840 erscheint Georg Jnhauser aus Ruhpvlting als erster Expositus daselbst.

Das Glockenhaus zu Lindach soll m it „Römersteinen" gepflastert sein; auch 
w ird eine Handhabe an der Thüre desselben fü r römisch gehalten.

Von sehr alten Ortsnamen erwähnen w ir : öoliilckkrrins*) —  Schilding, 
im Inckio. TVruvli. p. 22 als oLvIeMikt. oum nnrimo I  verzeichnet; t to ru o ü ^ )  
--- Rorigham, Iloickeumos^'^-) — HeigermoS, (ilüci. fü r. not.) 47) um 
das I .  750 beurkundet. Dieser O r t  war der S itz des Ooinos ^.ribo de 
IlüA jrm os (c. 1070), des abgesetzten Pfalzgrafen Aribo I I .  Riezler, Gesch. 
Bayerns !. 863.

I n  der Pfarrei Palling zu Gcngham ist 1794 geboren der nachmalige Bischof zn Eichstätt 
Georg von Oettl. Derselbe war Erzieher der Prinzen Maxim ilian und Otto, der spätern Könige 
von Bayern und Griechenland, hierauf (1832— 1846) Domdcchant zn München. Er starb am 
6. Februar 4866. Zn Gengham liest er eine Capelle erbauen. — Aus Jedling war gebürtig 
Iw . Alois Matth. Vogl, namhafter Geschichtsforscher. Er sludirte in Rom. war 4837—1846 
Professor der ital. Literatur zu München, versah in der Folge mehrere Pfarreien und ging zuletzt 
nach Oesterreich, wo er 64 Jahre alt im I .  4874 starb. Sein Hauptwerk: Gesch. der Eins, und 
Vcrbr. des Chrisicnlh. in Südosldentschland, Salzb. 4874— 4876, 4 Bde. veröfseutlichle er unter dem 
Pseudonym 4)r. Alois Huber.

Zn Palling ist gebore» 1796 der Historiker Joseph Wagner, Schnlbcneflcint zn Siegsdorf, 
st am 16. März 4871. Derselbe schrieb a. eine Geschichte der Stadt und des Landgerichtes 
Lrauustein. (X X V I.—X X V II I .  Band des oberb. Archivs.)

Als Pfarrer wirtle zu Palling Joseph Ostner, st ü. J u li 1846. Verfasser mehrerer erbaulicher 
Schriften, worunter w ir neunen: Betrachtungen und Beherzigungen über den Glauben und die 
Eigenschaften Gottes. München 1836.

4. Tengling.
Pfarrvicariat m it 546 Seelen in 91 Häusern.

Tengling», D., Vic.-K., Vic.-S., Schule, st
277S. 4 6 H .- -K il.

Aichnn, W. . . . . . 9 2 „ t
Bcermos, E.................... 13 1 „ 2,,

St ieg ,  D., F l!.................... 63 9 ,, >
Eslömauu, Kt., E. Ftt. . 7 1 „ >

Fisching, E. . 11 1 „ 1
Gcsscnhauscn, D. . . . 76 >3 „ 8
Hnscneck, W .................... >1 2 „ ^-5, „
Jettenleilen, E . . . 7 „ 4 „ 4 „

Mönchspoint, W. . . 6 S . 2H .1 K il
stlotbühel, W. . . . . 13 „ 4 „
Reit, E.................. . . 6 „ 1 „ 3
Seesischer, E . . - - 1 „ 1 „ 2
Stecken, E. . . . . 9 „ 1 „ 2
Steiueck, W. . . ^ „ 6.
Steiiigrnbe, W. . . . 46 „ 8)

" , 5
Weinberg, E. . . 2 1 „ 1
Wiudpassiug, W. . . - 26 ,. 1

0 Wahrscheinlich das goth. skllclarjo», ncniturii, wie Förstemann vermuthet.
**) /rrnnüinotnm , Röhricht.

Vielleicht M oor des Il.vickv. Förstemann 1. 682. Sehr auffallend ist die sobaldige Um
wandlung des Ortsnamens in IleA iruws, welches eine ganz andere Wurzel vorauszusetzen 
scheint.
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A n m e rk u n g e n : 1) Die Ortschaften bei Dentinger Gensche und Holzhänsel werden nicht mehr 
erwähnt.

2) Umfang des Vicariates 14 Kilometer.
3) Wege gut; hügelig.
4) Die Ortschaften des Vicariates gehören in  das Bezirksamt Laufen und in die politischen 

Gemeinden Teugling, Pa lling , Taching und Tettenhausen.

I.  V icrrria tsslh : T e n g lin g ,  am Kreuzungspunkte der Distriktsstraße von T it t-  
moning nach Traunstein und der Vicinalstraße von Fridorfing nach Palling,
1 Kilometer nördlich vom Wagingersee in  fruchtbarer Gegend gelegen. Nächst« 
Eisenbahnstation Traunstein 18 Kilometer entfernt. Post am Orte.

Ricuriai.okirche: Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1875. S ty l  gothisch. 
Geräumigkeit etwas beschränkt.*) Baupslicht die Kirche. Kuppelthurm m it
2 Glocken; die größere: Hüne oarnpunam lüncisbuw stolmimss Obsrusedsr 
Krrlxbm'Ki LIO OO OXl. —  V ivos vooo, Llortuos plunKO, Üuig'uru krunAO." 
Patron der hl. Laurentius. 6oim. ckud. 2 u lt. port. 8s. L .  Om. bei der Kirche 
m it an diese angebauter Armenseelencapelle. O rgel m it6  Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t 
an allen Sonn- und Festtagen m it Ausnahme der Frauenfeste, des Josephifestes 
und des 2. Sonntags im Oktober. Ewige Anbetung am 30. September. Sept.- 
Ablässe am Namen-Jesu-Feste und am Patrocinium. Aushilfe im Beichtstühle ist 
zu leisten am Skapulierfeste in  Taching. Außerordentliche Andachten: im  Advente 
täglich Rorate, 1 davon gestiftet, die übrigen nach Angabe; am 6. Sonntag nach 
Ostern gestiftete Betstunde; in  der Frohnleichnams- und Allerseelenoktav täglich 
Rosenkranz nach Angabe; >9 Rosenkränze gestiftet; an den Borabenden der 
höchsten Festtage und an diesen Festtagen selbst Rosenkranz, an den letzteren 
m it gesungener Litanei, von der Gemeinde honorirt. —  S t i f t u n g e n :  34 J a h r
tage m it V ig il und Requiem, 9 Jahrtage ohne V ig i l ,  41 Jah r- und Qua- 
tempermessen.

A lle rs e e le n b ru d e rs c h a ft, nach 300jährigem Bestände oberhirtlich er
richtet am 2. M a i 1854, aggregirt der Erzbruderschaft M a riä  H imm elfahrt in  
Rom am 15. Oktober 1854. I n  jeder Quatemperwoche 1 Seelenamt. —  
Vermögen der Bruderschaft: u) reut.: 1820 47., d ) nichtrent.: 42 47. 17

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus 
nicht vorhanden. — Vermögen der Kirche; I>) rent,: 20531 4 /. 43 ^ . ,  d) nicht
rent.: 36084 4 /. 69 ^ . ;  Vermögen des Baufond: u) rent.: 4085 47. 7 2 /H., 
d ) nichtrent: 2486 47. 88 /H.

I I .  F ilia ik irch cn : i )  B u r g ,  Marien-Wallfahrtskirche, nach einem Brande 1532 
neuerbant. S ty l gothisch. Restaurirt 1870. Geräumig. Baupflicht die 
Kirche. Kuppelthurm m it Laterne. 2 Glocken; die größere trägt die Insch rift: 
„l> m aria  orate pro nobis. m d  r r r i  i. Haimo uepomnck (?) v. pnrlrhausse»." 
(Ions. ciuk. Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 2 a lt. lix ., 1 a lt. 
port. Orgel m it 9 Reg. 8«. G o tte s d ie n s t an den Franenfesten und am 
Feste des hl. Joseph. Sept.-Ablaß am Patrocinium. Außerordentliche An
dachten: am Feste Christi H immelfahrt Rosenkranz m it X o n , gestiftet; am 
Patrocinium gestiftete Betstunde; am Feste M a riä  Geburt gestiftete Vesper; an 
den 3 goldenen Samstagen je 1 hl. Am t bei ausgesetztem Ciborium. B i t t 
gänge hieher finden statt: am Feste des hl. Georgius von der P farre i Waging, 
am Markustag von der P farre i P a lling , i» der Bittwoche von den Vicariaten 
Tettenhausen und Törring  und der P farre i P a lling , am Samstage in  der 
Pfingstwoche von Ostermieting und Darstorf (beide in  Oesterreich). —  S t i f 
tu n g e n : 9 Jahrtage m it V ig il und Requiem, l l  Jahrtage ohne V ig il,  4 Ja h r-

*) Im  Presbyterium auf der Gvaugelieuseite ist die Grabstätte des 1. V icars M atth . Vöstl, 7 1794.
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und 4 Quatempcrmessen; außerdem gestiftet 4 Rosenkränze und Nachmittags
predigt am Drcifaltigkeitösomitag, — Meßner ein Schreiner von B u rg , Cantor 
der Lehrer von Tengling. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 27768 E  5 6 ^ . ,  
nichtrent.: 46051 47. 3 —  Außerhalb der Umfriedungsmauer der Kirche
beim Eingänge befindet sich eine Capelle m it der Kreuzigungsgruppe.

S t .  C o lo m a n n . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch; Presbyterium 
verzopft. Baupflicht die Kirche. Loris. <iud. Spitzthurm (bis 1879 Laternen
kuppel) m it 2 Glocken: a) die größere: „6 u r l  UvItzauK 6 u M  mieü in  
8nIxdui'A' nnno 1745." 1») D ie  kleinere trägt eine sehr undeutliche Aufschrift 
m it verkehrter Jahrzahl: „irrrdm. ave maria grarm?(?) Patron der hl. Colo
mann; Patrocinium am 2. Sonntag im Octobcr, m it Sept.-Ablaß. 1 a lt. 
tix . Orgel m it 6 Reg. G o tte sd ie n s t am Patrocinium. —  S t i f t u n g e n :  
7 Jahrtage ohne V ig il, 1 Jahrmesse. I n  der Bittwoche kommen die V icariats- 
gemeinden von Tettenhausen und Törring  hieher m it dem Kreuze. —  Meßner 
ein G ütle r, Cantor der Lehrer von Tengling. —  Kirchenvermögen: u) rent.: 
4362 47. 85 ^ . ,  d ) nichtreut.: 22641 47. 62 ..H.

I I I .  VirariatSverlMtnisse: Uid. 6v IIa t. Fassion: .Reinertrag: 1102 47. 98 /H. 
Vicarhaus: D as frühere wurde 1867 von der G ra f Törring'schen Gutsherr
schaft verkauft und dem V icar das ehemalige Communrichterhaus eingeräumt. 
B e i demselben befindet sich ein kleiner Obst- und Gemüsegarten. Beginn der 
Matrikelbücher: 1710.

IV . Schulverhättnissc: Schule in  Tengling m it 1 Lehrer, 50 Werktags- und 
24 Feiertagsschülern. D ie  Kinder von Aichau, Jettenleiten, Notbühel und 
Reit besuchen die Schule in  Tettenhausen.

Mission wurde gehalten 1867 durch ? ? . Redemptoristen.

Kleine Notsten. T e n g lin g ,  N e n Z ib ilin K u J ) gehört zu den ältesten Kirchen des 
ehemaligen Salzburggaues. Schon im  I .  788 findet sich verzeichnet: act 
TenA'iüilinAa eeol. cmw to rrito rio , also eine selbstständige Kirche m it Grund
besitz. (Inciie. Nr,,»», vä K e in /, p .22 .) I m  X . Jahrh, läßt sich daselbst 
ein Rittergeschlecht nachweisen, das zu den ruhmreichsten in den deutschen 
Landen gezählt werden muß; denn Edle dieses Namens treten in  der deutschen 
Heldensage, im König Rother und in  der Rabenschlacht, m it glänzenden Zügen 
ausgestattet, hervor?"'-') M i t  historischer Sicherheit ist um das I .  970 IV u rw u u t 
«Io NkUAiliiiA-uu beurkundet, der im Kloster Ebersberg als Zeuge sich einfindet. 
(G f. Hundt, Cartular von Ebersberg, S . 24.) I m  I .  1060 erscheint IN ü le- 
I'ious 66M68 cts TkNA'IiuA' (Oberb. Arch. I I .  149), Stammvater der Grafen 
von Peilstein; aber um diese Zeit wurde die Grafschaft Tengling durch Theilung 
sehr vermindert; Tengling selbst gelangte an die Grafschaft Beuern und in der 
Folge an den kaiserlichen Kanzler und nachmaligen Patriarchen von Aqmleja 
S ighart. Durch diesen Prälaten, der 1072 die Stiftskirche zu Michelbeuern 
m it einweihte und das dortige Kloster m it vielen Gütern beschenkte, scheint

? Wahrscheinlich von einem Personennamen TeiiAibilo, der sich aber nicht mehr in der vollen 
Form, sondern nnr contrahirt Renoliilo nnd Tlreiroliila noch vorfindet. Förstemann I. 1149. 
Vgl. Gotthard, Ortsnamen, S. lü.

'O So heißt es im König Rother:
L r  rvas von 'lenKeiiiissin, 
der ciurssteu Niete, 
rielrs arr overmucls, 
mit rvisciumm sine. v. 4338—4341.

Ä>cstermai)er: Lioceson-Aeschreiduiig. IN. 26
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auch Tengling selbst dahin vergabt worden zu sein. I m  I .  1214 bestätigt 
Papst Inneren ; I I I .  dem S tifte  Michelbenern den Besitz der Kirche zu Leng
lingen; in  der Confirmationsurkunde Gregors !X . vom I .  1237 w ird  dieses 
Gotteshaus genauer „8 .  N u iiu s  in D sriK linK " genannt, was allerdings auf 
die Kirche in B u rg  deutet. (Aufzeichnungen in der Registratur zu Tengling.) 
Allein schon im  I .  1241 überließ der Abt und Convent zu Michelbenern Kirche, 
Hofmark und Gutsbesitz zu Tengling dem Erzstifte Salzburg gegen die P fa rr- 
rechte zu Lambrechtshausen. D ie  Erzbischöfe von Salzburg hinwieder gaben 
die bezeichneten Güter den R ittern von Törring  als Lehen. (Oberb. Arch. II .  
149.) I m  X IV .  Jahrh, unter Rapoto von Törring  schieden sich die Törringer 
in zwei Linien: Tengling und S te in ; im I .  1478 wurde W ilhelm  von Törring 
Alleinbesitzer der Hofmarken Törring  und Tengling. (Oberb. Arch. I I I .  166, 
V I I I .  354.)

D ie  früheste bekannte S tiftu n g  zur Kirche Tengling, die um das I .  1300 
zu einer F ilia le  von Taching, beziehungsweise Waging herabsank, ist die sogen. 
Gaiseder'sche Jahrmesse, die dem X V I. Jahrh , angehört. Vom 31. M ärz 
1616 existirt noch ein Reversbrief der Edlen von Törring  wegen Aufnahme 
der Kirchenrechnung in  Tengling. (Regest des erzb. O rd . Arch.)

E in  eigenes V icariat zu Tengling wurde im I .  1785 errichtet. M atth ias 
Gottfried Vöstl, Cooperator zu Waging trat am 30. August 1785 die Stelle 
eines V icars zu Tengling a n , welche er auch bis zu seinem Tode (1794) 
innehatte.

I m  I .  1867 erhielt der V icar statt seiner früheren Behausung das bis
herige Communrichterhaus, welches nach Aufhebung der alten Gerichtsbarkeit 
frei wurde, als Wohnung angewiesen.

I n  hiesiger Kirche ist auf einem Wappenschilds der inneren Emporkirchen
brüstung die Jahrzahl 1541 eingravirt, vielleicht das Erbauungsjahr des jetzigen 
Gotteshauses.

Ueber Tengling vgl. Hübners Beschr. des Erzstiftes Salzburg, S . 69. 79.; 
Koch-Sternseld, Beiträge I I I .  117. 155 (tub. §sneu1.); R iezler, Geschichte 
Bayerns I .  861; Oberb. Arch. X I.  182.

B u rg ,  ehemals das Stammschloß der Grafen von Tengling. Nach dem Aus
sterben dieser Grafen (1146) wurde diese Veste in eine Kirche zu U. L. Frau 
verwandelt, über welche die Grafen von P la in  dem R itte r Heinrich von T ö r
ring und dessen Nachkommen die Advocatie verliehen. (Oberb. Arch. I!. 149.)

I m  Portale der Kirche befindet sich ein S te in  m it folgender Inschrift: 
„U oo  töwpinna iAns eslösti snoosumrin, exustum , in  omnidnsgue p s r iit 
IV . N n ji 1532." D a  die Jahrzahl 1531 auch auf der Glocke steht, so scheint 
die Kirche um diese Zeit auch wieder aufgebaut worden zu sein.

B u rg  w ird fü r die einstige Pfarrkirche von Tengling gehalten und es 
deuten noch manche Traditionen darauf hin.

S t .  C o lo m a n n , nach alten Angaben aus den Steinen der im  I .  1422 
zerstörten B u rg  Törring  erbaut. A ls  Erbauer betrachtet man den R itte r S e i
fried von Törring  und seine Gemahlin Dorothea von Losenstein, die hier 
1503 gemalte Fenster stifteten. E in  anderes Glasgemälde zeigt die hl. Jung 
frau m it dem Kinde und die S chrift: „O uvrA ius 8 troW eU J X o rü s r rm 
V86N vnck p tu rre r rm IV rlx inK  1502."

Auch ein altgothischer A lta r, reich an Schnitzwerk und Gemälden, m it der 
Jahrzahl 1515 hat sich daselbst noch erhalten.

*) Soll heißen: Sträppl. Vgl. die Notizen z« Waging von: I .  1106.
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Unter dem Fußboden der Kirche fand man 1864 die Grundmauern eines 
Rondells, wohl einer heidnischen Cultstätte.

I n  einer Kiesgrube nächst Gessenhausen wurden in den I .  1831 und 
1848 zahlreiche Skelette nebst eisernen Schwertern und Messern entdeckt.

Eine Capelle bei Windpassing, auf einem Hügel gelegen, früher von einer 
mächtigen Linde beschattet, enthält die Abbildung des „O sterrittes", der hier seit 
uralter Zeit um den Hügel heruin in  Brauch war. I m  I .  1783 wurde der
selbe abgeschafft.
Aus dem Grafengeschlechte derer von Tengling-Peilstein stammt Bischof Heinrich I. von Frei

sing, 1098—1137. Derselbe, ein Vertreter der kaiserlichen Politik brachte über sein Bisthnm vcr- 
hüngnißvolle Wirren. Er starb mit dem Papste ausgesöhnt am 9. Oktober 1137.

6. Tettenhausen.
Vicariat m it 395 Seelen in  67 Häusern.

T e tten hause n , D., Vic.-K. Vic.-S., Schule, 1- Jakobspoint, E. . . . lOS. 1 H. 2 Kil.
173 S. 33 H. -  Kil. Lohen, E................... . 7 „ 1 ,, 3 „

Bichel», W ................ . 21 „ 4 1 Moos, W................. . 8 „ 2 „ 2 „
Blindenau, E. . . . - 7 „ 1 „ 2 „ Sauberg, W. . . . - 1b „ 3 „ 2 „
Falkenbnch, E. . . - 8 „ 1 3 „ Schnöbling, W, . . - 18 „ O 1 „
Hahnbaum, E. . . . 7 „ 1 „ 2 „ Schöntyal, E. . . . . 0 „ 1 ,, 2 „
Harmanschlag, E. . 9 „ 1 » P. „ Wollersdorf; D. . . . 81 „ 13 „ 2 „
Hirschbuch, E. . . . 
Horn, E....................

- 7 „
- 11 „

4 „ 2 „
1 „ 1

Ziegler, E................. . 4 „ 1 „ 3 „

Anmerkungen: 1) Schaufel bei Dcntinger heisst jetzt Schönthal; neu erscheinen die Ortschaften 
Moos und Ziegler.

2) Im  Vicariatsbezirk befindet sich 1 Protestant, nach Großkarolinenfeld eingcpfarrt.
3) Umfang des Vicariates circa 15 Kilometer.
-1) Wege gut.
5) Die Ortschaften des Vicariats gehören in das Bezirksamt Laufen und in die politischen Ge

meinden Tettenhausen und Lampoding.

I. V icaria tss lh : T e tte n h a u se n , auf einer Uferh'öhe des Wagingersee's östlich 
von diesem an der Distriktsstraße von Waging nach Fridorfing gelegen. Nächste 
Eisenbahnstation Traunstein, circa 17 Kilometer entfernt. Post Waging, woher 
der Postbote kommt.

Vicari'aiskwche: Tettenhausen. D ie  frühere wurde 1840 durch einen B litz 
strahl eingeäschert; der B au der jetzigen wurde 1852 begonnen, 1855 vollendet. 
Restaurirt 1882. Baustyl romanisch m it Flachdecke. Geräumig. Baupflicht 
die Kirche. Spitzthurm m it 3 Glocken, gegossen von Ant. Oberascher in 
Reichenhall 1842. Consecrirt am 22. September 1855. Patrocinium am Feste 
des hl. F lorian (4. M a i) .  1 u lt. tix ., 2 u lt. po rl. 6s. L . (seit 1880). 
Ow. bei der Kirche m it Capelle. Orgel m it 10 Reg. G o tte s d ie n s t an allen 
Sonn- und Feiertagen. Concurs am Hauptfeste der Herz-Mariä-Bruderschaft. 
Ewige Anbetung am 3. M ärz. Sept.-Ablässe am Neujahrsfeste, am Feste 
M a riä  Himmelfahrt und Allerheiligen. I m  Advent Rorate nach Angabe; 
Rosenkränze während des Jahres nach Herkommen. Keine außerordentlichen B it t 
gänge. — S t i f t u n g e n :  18 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 9 Jahrtage ohne 
V ig il, 6 Jahrmessen; außerdem gestiftet 40 Rosenkränze und 5 Votivämter.

Bru de rsc ha f t en :  1) F lorians-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am 
21. J u n i 1752, Ablässe vom 12. A p ril 1752. Hauptfest am Sonntag nach 
S t.  F lorian. Nebenfeste: je der 2. Sonntag in den Monaten Februar, August,

26*
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October und Dezember; Vorm ittags Am t und hl. Messe; Nachmittags Predigt, 
Procession, Rosenkranz und Litanei. —  Vermögen der Bruderschaft: v. 1600 M .

2) Herz-Mariä-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am 12. J u n i 1843, 
aggregirt am 31. J u l i  1843. Hauptfest am Sonntag nach der Octav von 
M a riä  H im m elfahrt; Vorm ittags Hochamt; Nachmittags P redigt, Rosenkranz, 
Litanei, Gebete und Procession; ebenso an den übrigen Bruderschaftsfesteu an 
den 2. Monatssonntagen. Jeden Samstag hl. Messe. —  Vermögen der Bruder
schaft: 400 4/.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. D as Schulhans ist 
zugleich Meßnerhaus und als solches Eigenthum der Kirche. —  Vermögen der 
Kirche: r>) rent.: 64756 45. 24 -Z., b ) nichtrent.: 49482 4/. 42 ^>.

I I .  Vicarratsverchältiiisse: 1ni>. ovllut? Fassion: Reinertrag: 1363 4 /. 80 -H. 
Widdum? 51 u 11 czn> ---- 1 Tagw. 50 Dezim. Gebäude und Garten. Vicar- 
haus 1870 erbaut, geräumig, passend und trocken. Baupflicht die Kirchen
stiftung. Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1749 , Trauungsbuch 1638, 
Sterbebuch 1745.

I I I .  SchulverlMtniffe: Schule in  Tettenhausen m it 1 Lehrer, 67 Werktags- und 
25 Feiertagsschülern. Aus Bergham der P farrei Fridorfing und aus Aichau, 
Jettenleiten und Hochreit, V icariats Tengling, gehen Kinder in  die Schule in 
Tettenhausen.

Missionen wurden gehalten durch k k .  Redemptoristen 1855 und 1862; 
Renovation 1863.

Äeiue Rotsten. T e tte n h a u se n , R o tin ln m ir* ) in  M M  LuIrburoAuvo, woselbst 
von Gaerod m it Erlaubniß des Herzogs Thassilo drei öde Gehöfte zum Dome 
in Salzburg geschenkt werden, findet sich im  Verzeichniß des Bischofs Arno 
vom I .  788 zuerst erwähnt. (Inckio. ^ rn o u  oä. Le in? , p. 19.)

Denselben O r t,  totin lrusu, in der Grafschaft Torringun gelegen, vertauscht 
Erzbischof Friedrich I. von Salzburg (963— 976) m it 12 Husen Ackerland, 
dann bedeutendem W ald- und Wiesengrunde an die Edelfrau Uuilla und ihre 
Söhne auf deren Lebenszeit, (ckuva-viu I I .  191.) Um das I .  1050 erscheint 
der Ortsname bereits R e tin liu s ill geschrieben. (Notizenbl. zum Arch. f. Kunde 
österr. Gesch.-Qu. 1856, S . 167.) Daß schon im  M itte la lte r zu Tetten
hausen eine Kirche bestand, welche eine F ilia le  der Pfarrkirche zu Petting war, ist 
nicht zu bezweifeln. Ungefähr aus dem I .  1590 existirt ein „Verzeichnus 
(von) des Würdigen Gotteshauß S t.  F lorian zu Töttenhausen Einkhomen" 
m it folgenden Posten: „Erstlich Jährliche S t i f f t  vom Mesenhaus zu Tötten
hausen 3 fl. —  Vom Laden Alda 1 st 2 dl. Khüezünß 3 fl. 27 dl. Summa 
des Ausgelichnen gelt 1114 fl. —  daß negste J a h r Zünßertrag 56 fl. 5 st 
16 dl. Gotsberath, als Stockhgelt vnd samblungen bemeltes (?) Ja h r 44 fl. 
5 st UU/<r dl. . . . Summa aller Außgaben 32 fl. 7 st 6 dl. (Acten des 
erzb. O rd .)

Am 21. August 1619 nahm Georg Wiesenegger, dvmcapitlischer Ver
walter am Seehaus, wie von allen Kirchen der P farre i P etting , so auch vom 
s t .  Florians Gotteshaus zu Tötenhausen ein In ve n ta r auf, welches uns das
selbe als wohleingerichtet erkennen läßt. Es waren 7 Meßgewänder nebst Z u 
behör vorhanden. U. a. ist verzeichnet: „1  par neue khelch sambt amen alten 
auch einen iuterckioirton khupfern, welcher uck abluoionew Oom mnviouutium

*) Die Häuser des Doto. Försleman« I. S. 339.
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gebraucht würdet." Für den einstigen Bestand einer W allfahrt daselbst möchte 
dieser Eintrag sprechen: „1  par groß Hangende Eisene kherzenschaid, sambt deren 
von Titm oning versprochner (d. h. vermöge eines Gelöbnisses hicher geschenkter) 
kherzen." (Id ic i.)

Unter dein 7. J u l i  1749 errichtete das erzb. Consistorium zu Salzburg 
das V icariat Tettenhausen. Gleichzeitig wurde die Erbauung eines Vicariats- 
hauses daselbst in  A ngriff genommen, zu welchem Zwecke das Gotteshaus 
700 fl., die Bauernschaft aber sowohl die Materialien als Hand- und Spann
dienste leistete. D as neue V icariat begriff 43 große und kleine Bauerngüter 
und 12 Zulehen. (Acten des erzb. O rd .)

D er erste V icar daselbst war Rupert Partenkirchner aus Teisendorf.
E in  denkwürdiges Beispiel, wie man m it Ortsnamen umgeht, bietet das 

jetzt sogen. „Schönthal". Es hieß ursprünglich Schaun,zell,' I  wurde dann 
unbegreiflich verhunzt in „S ch a n d h ö ll" /^ ) wie man es im  vorigen und noch 
in  diesem Jahrhundert schrieb, erhielt weiterhin die erträglichere Benennung 
„S c h a u fe l" ^ )  und lautet jetzt kraft willkührlichster Metamorphose: „Schönthal".

Ueber Tettenhausen sehe man: Hübner, Erzstift Salzburg 1. S . 58 u. 67; 
Oberb. Arch. IV . 299— 300; Oonspeotns tIroInlIiooL. Lalmb. 1772. p> 73.
Zu Tettenhausen starb am 16. October 1865 in hohem Alter Simon Bnchfelncr aus Snr- 

berg, langjähriger Vicar daselbst, früher Priesterhansdircktor zu Altötting. Er schrieb viele volts- 
thümliche Erbauungsbncher, die graste Verbreitung fanden; wir nennen daraus nur seine kurz
gefaßte Legende der Heilige». 1820.

6. Tittmoning.
Organisirte Stadtpfarrei m it 2764 Seelen in  399 Häusern.

Tittmoning, Stadt, Pf.-K ., Nbt., Schl.-Cap., Kirchheiin, D., Flk., -st . 81 S. 13 H. 2 Kil
Pf.-S., Schulen, 1168 S. 202 H . - K i l . Abtenham, D ................ 7 „ -1 „

Alünoning, W. . . . 36 „ 5 „  2 ,. Ahausen, E................... 3 „ 1 „ 2 „
Dandlbcrg, W. . . . 12 „ 2 1 Feldhnb, E................... 3 „ 1 „ 1 „
Diepling, W. . . . - 23 „ 4 „ ^ „ Gramsham, W. . . . 39 „ 3 „ 3 „
Froschham, W. . . . 28 „ 1 2 „ Hainach, W................... 16 „ 2 „ 1 „
Furth, W.................. . 18 „ 2 „ 2 „ Hörzing, W . . . . 20 „ 3 „
Grassach, z. H. . . . 61 „ >1 „ 1 - 2 „ Linhartingh E. . . 1 „ 1 3 „
Holzen, E.................. . 12 „ 1 „  2 „ Piesenberg, W. . . , 18 „ 3 „ 3 „
Lobing, E.................. - s „ 1 ,, 1 - Roibach, E................... 11 1 „ 3 „
Moos, E.................. . 6 „ 2 2 „ Schmerbach, W. . . . 33 „ 5 „ l „
Mooswinkel, E. . . . 1 ! 2 „ Waldering, W. . . . 30 ,. 1 1
Pfaffing, W. . . . . 2t „ 1 2 „ Weitfeld, E.................... 7 „ 1 „ 1 „
Pierinq, W. . . . . io  „ 2 „ 2 „ Wies, W........................ 28 „ 3 „ 2
Ponlach, W., m. Cap. 28 „ 5 „ 1 „ Asten, D., Flk., Exp.-S., „
Schlichten, E. . . . . 10 „ i „ 2 „ Schule, . . . . 78 „ >1 „ 5
Trasmieting, W. . . . 8 „ 3 „ 2 „ Brunn, W .P ) . . . 31 „ -4 „ 1
Wallmoning, E. . . . 16 „ 1 „ 3 „ Buch, E........................ 3 „ 1 » 7 „
Wischlburg, E. . . . 15 „ 1 ,, 1 „ Dorfen, W...................... 29 „ 5 „ 1,5
Wimm, E.................. - 7 „ 1 „ 2 . Dürrnberg, E. . . . 5 „ 4 „ 2

») Nach einer Notiz des sehr ortskundigen Dechants und Pfarrers Sebast. Mühlthalcr von 
Palling (1 28. April 1865). Die älteste Form dürfte wohl sooninvolla, „zur schönen Zelle" 
geheißen haben.

'^) So noch auf dem officicllen topographischen Atlas.
«»I Dentingers tabellarische Beschreibung des Bisthums Freising, S. 607.
-j-) Entfernung vom Expositnrsitz ans berechnet.
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Dunsting, W .......................... 12 S. 2 H .O„Kil. Manetsbcrg, E. . . . 7S. 1H. 2 Kil.
Eck, E............................ 2 1 ,, ,̂3 „ Niederham, E. . . - i o ,. 1 0„. „

Edenlehmoos, E . . . . 5 „ 1 „  2,5 „ Nonnreit, W. . . . . 32 „ 3
Eichelberg, W. . . . 21 „ 3 „  1 Oellcrberg, E. . . . - 9 „ 1
Enzelsberg, W. . . . 19 „ 2 „  2„ Peterwinkeln, E. . . . 11 „ 1 „  î „

Hasenbichel, E. . . . 5 „ 1 ,, 2,5 „ Plattenberg, W. . . . 20 „ 3 „  1,5
Hirschrent, W ........................ 1 ,, 2 2 „ Ranharding, W. . . . 26 „ 3 ,, 1 „
Hölzl, E .................................... 1 ,, i „ Ried, W. . . . . . 2 0  „ 3 ,, 1,5
Huber am Gattern, E . . 1 ,, 1 -) „ Rothkampeln, W. . . 13 „ 2 „ 1
Hüttelan, W. . . . 13 „ 2 „  0,5 Schelleneck, W. . . . 19 „ 1 „  1,5
Kastcnlehmoos, W. . . 15 „ 2 „  2 „ Schmidtner, E. . . . 7  „ 1 ,, 3,5 „

Klassninhle, E. . . . 7 „ 1 „  2 Schneckenbichel, E. . - 1 ,, 1 „  2
Knaben, W . . . . 13 „ 2 ^,3 „ Stadler, E. . . . . 5 „ 1 „  2,5
Krötzing, E .............................. 10 „ 1 0,5 „ Steinthal, E. . . . . 6 ,. 1 2

Laiming, E. . . . . 13 „ 1 „ 1 „ Stockham, W. . - . 19 „ 2 1 E

Laufing, D ............................ 39 „ 9 // ^,3 „ Wallmoning, E. . . . 11 „ 1 „ „
Leitgcring, D ......................... 51 „ 8 „  2,.', „ Wechselberg, E. . - . io „ 1 „  2,5
Lieb leiten, E........................... 5 „ 1 „  2 Wieseleck, E. . . . . 6 „ 1 .. 2,5 „

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Deutinger Alm, Hüttcnthal, Tröppel und Oedenau 
werden nicht mehr eigens erwähnt; Froscheck ist zu Froschham gezählt; Grascck und Wein- 
fnrt existiren nicht mehr; neu erscheinen die Ortschaften Wischlbnrg, Feldhnb, Weitfeld, Buch, 
Hasenbichl Hölzl, Knaben und Wieseleck.

2) Im  Pfarrbezirke befinden sich vorübergehend einige Protestanten.
3) Umfang der Pfarrei circa 32 Kilometer, der Expositnr circa 20 Kilometer.
1) Wege gut.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Laufen und Altötting und in die 

politischen Gemeinden Tittmoning (Stadtgemeinde), Kirchheim, Asten, Dorfen und HnlSbach.
6) Im  I .  1880 wurden die Ortschaften Allerfing und Enhub (Oedenhub) von Tittmoning nach 

Fridorfing umgepfarrt. Im  nämlichen Jähre wurde in Asten eine Expositnr errichtet und 
durch Regiernngsentschließung vom 25. Dezember 1880 genehmigt, daß ein Enrntcanonicats- 
Provisor vom Collcgiatstifte Tittmoning als Expositus dahin abgeordnet werde.

I. Pfarrsltz: Tittm oning, Stadt an der Salzach und an der Straße von Salz
burg nach Altötting tief, doch schön gelegen. Nächste Eisenbahnstationen Traun
stein und Marktl, je 28 Kilometer entfernt. Post am Orte.

Pfarrkirche: Erbaut im X IV . Jahrh. Restaurirt nach einem Brande 1816. 
Baupstyl gothisch. Geräumigkeit zureichend?') Baupflicht das Collegiatstift. 
Kuppelthurm mit 5 Glocken: Inschriften derselben: a) „2nr Arö88ereu Ldrs 
Oott68 uuä Uaria Z'0 8 8  mieü .loliauu 6eorg 8teoii6v in OurPmtmcm anuo 
1816. Istulmiua IranAo, Innern plau^o et 8abatta pau^o." b) Gegossen 
wie auch die übrigen von Stecher in Burghausen 1816. „8aueta 11arin et 
Kloriaui (sie!), orale pro nol)i8." e) „4XII.I. Verbum oaro laetum 68t 
et babitavit in uobi8. Naria in oonoeptione immaoulata kui8ti? <1) „8. 1'etri 
(8io!) et ?au1s, (o)rate pro nnbis." e) „8. ölaria et k'ran6i866 Xaveri 
orats pro uoki8." 6on8. 15. November 1573 durch Bischof Christoph II. 
von Chiemsee. Patrocinium am Feste des hl. Laurentius. 6 alt. port. 88. 
II. Om. außer der Stadt mit Capelle. 2 Orgeln, eine große mit 19 und eine 
kleine mit 5 Reg. Pfarrgottesdienst an allen Sonn- und Festtagen. Concurs 
beim 40stündigen Gebete in den Weihnachtsfeiertagen. Ewige Anbetung am 
11. Juli. Sept.-Ablässe am Feste Epiphanie, Pfingstsonntag und am Feste 
Peter und Paul. Aushilfe ist zu leisten in Fridorfing beim 40stündigen Gebete

*) Hier die Grabsteine der Pfarrherren Pantaleon Furtmbach, ch 1697, Georg Vormacher, 
1 1716, und Anton Wagner, -j- 1735. — Außerdem ragen hervor die Denkmäler des Frei
herrn Georg Sigmund von Lambcrg, P 1632, und seiner Gemahlin Johanna von der Laiter, 
des Freiherrn Johann Franz Gold von Lampoding und Mammling, 1 1693, u. a. m. — 
An der Außenmauer der Pfarrkirche befindet sich das Grab des berühmten Wachspossirers 
Zetto, -s 1738.
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in den Pfingstfeiertagen. Außerordentliche Andachten: in  der Fastenzeit Oelberg
andachten, gestiftet; täglich Rosenkranz, gestiftet. Bittgänge: am Samstag in  
der Bittwoche nach Tettenhausen, am Samstag vor Pfingsten nach A ltötting, 
beide m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  88 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, 21 Jahrtage ohne V ig il,  55 Jahrmesscn; außerdem gestiftet Dvnnerö- 
tagsprocession, mehrere Litaneien und Segen.

B ru d e rsch a fte n : 1) Nosenkranzbruderschaft, m it oberhirtlichem Consenö 
vom 23. Februar 1622, ordentlich eingeführt am weißen Sonntag des I .  1622; 
damit wurde vereinigt die seit dem I .  1300 bestehende Bruderschaft unserer 
lieben Frau und S t. Katharinä, auch Priesterbruderschaft genannt. Hauptfeste: 
Rosenkranzsonntag und Allerseelensonntag; Nebenfeste: alle Fraucnseste und ersten 
Monatsountage; Vorm ittags A m t, Nachmittags Predigt, Rosenkranz und Pro- 
cession; am Feste des hl. Dominikus V otivam t; während des Frauendreißigers 
3 Lobämter und 30 Litaneien; 5 solenne Seelenämter, 8 Jahrmessen und 
t Jahrtag m it V ig il und Libera. —  Vermögen der Bruderschaft: 18000 4 /.

2 ) Bruderschaft vom hl. Sebastian und hl. Nikolaus, ursprünglich (wohl 
im X V . Ja h rh .) errichtet als Schifssleutbruderschaft unter dem T ite l des hl. 
Sebastian, wurde im I .  1671 erneuert unter dem T ite l des hl. Sebastian und 
des hl. Nikolaus, wozu unter dem 13. J u n i 1685 der oberhirtliche Consens 
gegeben wurde. Hauptfest am Feste des hl. Sebastian m it Hochamt und 
Predigt, Nachmittags Litanei; am Feste des hl. Nikolaus Votivam t; am Tag 
nach S t. Sebastian und M a riä  Verkündigung Requiem m it Lobamt; in  jeder 
Quatemperwoche Seelenamt; 3 gestiftete Jahrmessen. — Vermögen der B ruder
schaft: circa 1600 47.

3) Bruderschaft vom hl. Joseph, vorher vom I .  1670 an einfaches 
Bündniß der Zimmerleute, oberhirtlich errichtet am 22. November 1730; Ab
lässe vom 31. August 1730. Hauptfest am Feste des hl. Joseph, wird nur 
mehr Nachmittags eine Litanei gehalten; in  der Allerseelenoctave eine hl. Messe 
fü r die verstorbenen M itglieder. — Vermögen der Bruderschaft: 1500 4 /.

4 ) Jünglings-Versammlung unter dem T ite l der allerheiligsten Dreifaltigkeit 
und der unbefleckten Empfängniß M a r iä , von 1700 an ein einfaches Messen- 
bündiß der Junggesellen; als Bruderschaft oberhirtlich errichtet am 21. October 
1712; Ablässe vom 30. J u l i  1712. Hauptfeste: am Dreifaltigkeitssonntag und 
am Feste der unbefleckten Empfängniß M a riä , m it Lobamt und Litanei; in  der 
Allerseelenoctave 1 hl. Seelenmesse; 4 Lobmessen und 12 Monatmessen. — 
Vermögen der Bruderschaft: 1800 47.

Den Meßnerdienst versehen 2 angestellte Meßner, den Cantordienst 4 an
gestellte Cantoren. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der 
Kirche: u) rent.: 239576 4/. 21 /H., b ) nichtrent.: 100516 47. 84

11. Nebenkirchcn: 1) A u g u s tin e rk irch e , ehemals Klosterkirche. Erbauungsjahr 
unbekannt. Baustyl: Spätrenaissance. Baupflicht die Kirchenstiftung. Oons. 
24. August 1683. Sehr geräumig. Kuppeltyurm m it 3 Glocken. Inschriften: 
u) D ie  erste: ^liecw oruoow D o m in i, lü g ito  purtos uävorsuo. Ä o lo lnor 
.Im woräork Aoss m ivlr in  LuIrstnrA 1740." 1>) D ie  zweite: „8 tu  N u riu
A'onitrix vii'Ao oru pro nob is ." A u f dem erzbischöfl. Wappen: 41. <4. .4.14 
o) D ie  dritte: „V ruur: N ioüuol O urtnor Zoss mioü in  L u lrb u r^  1720." 
Patrocinium Allerheiligen (nicht Dreifaltigkeit). 3 u lt. 8s. G o tte sd ie n s t 
regelmäßig, durch den Curaten, der bei dieser Kirche zur Persolvirung ihrer 
S tiftungen angestellt ist. Orgel m it 8 Reg.

B ru d e rsch a fte n : 1) M a ria  vom Troste, m it oberhirtlichem Consens vom
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1. August 1856 wieder errichtet durch Instrum ent vom 9. J u l i  1856. Haupt- 
fest: Schutzengelfest. Jeden 4. Sonntag im  M onat Predigt, Rosenkranz und 
Procession. —  Vermögen der Bruderschaft: 1000 4/.

2 ) M a ria  vom guten Rathe, oberhirtlich errichtet am 23. October 1758. 
Ablässe vom 29. J u l i  1758. Hauptfest am 2. Sonntag im  November. Erloschen.

Meßner ein eigener. —  Vermögen der Kirche: circa 69800 47.

2 ) M a r ia  P o n la ch , Wallfahrtscapelle, erbaut 1718. Renaissancestyl. 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Oons. club. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. 
Patrocinium am Feste M a riä  Opferung. 3 a lt. port. Orgel m it 6 Reg. 
G o tte sd ie n s t mehrmals im  Jahre. —  S t i f t u n g e n :  8 Jahrtage ohne V ig il,  
7 Jahrmessen. —  Vermögen der Kirche: circa 1800 4/.

3 ) G o tte sa cke r-C a p e lle . Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancesthl. 
Baupflicht die Gemeinde. Eons. äud. 2 Spitzthürmchen m it 2 kleinen Glocken. 
V iln iu s  Kreuzerhöhung. 1 u lt. port. Om. G o tte s d ie n s t unbestimmt. —  
Vermögen der Capelle: circa 3500 47.

4 ) S c h lo ß -C a p e lle , Oapolla. rexia, oder S t. Michaels-Capelle im alten 
Schlosse. Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Baupflicht die Capellen
stiftung. Oons. «lull. Patron der hl. Michael. 1 a lt. port. G o tte sd ie n s t 
unbestimmt. —  Vermögen der Capelle: circa 13300 47.

III. Filialkirche: K irc h h e im , an der Straße nach Salzburg gelegen. Erbauungs
jahr unbekannt. S ty l  gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchen
stiftung. Spitzthurm m it 3 Glocken. Oons. (lu ll. Patron der hl. Georgiers. 
3 a lt. Port. 8s. Om. ohne Capelle. Orgel. G o tte sd ie n s t an allen Sonn
tagen, an mehreren Festtagen, auch öfters während der Woche, durch einen 
Curatcanonicats-Provisor. —  S t i f t u n g e n :  49 Jahrtage m it V ig il und Re
quiem, 3 Jahrtage ohne V ig il, 3 Jahrmessen. Meßner und Cantor ein Bauer. — 
Vermögen der Kirche: a ) rent.: 76131 47. 91 ^ . ,  5) mchtrent.: 34172 47 73 /H.

IV . Pfarrverhaltnisse: 145. oolla t. Fassion: Einnahmen: 2982 47. 87 /H., Lasten: 
5 47. 14 4 j., Reinertrag: 2977 47. 73 ^>. Pfarrhaus 1881 erbaut, geräumig, 
passend, trocken. Oekonomiegebände: nur mehr ein alter Baustadel vorhanden. 
D ie  Baupflicht hat das Collegiatstift. Hilfspriester: 1 Curat an der Augustiner- 
Kirche, 3 Curatcanonicats-Provisoren, wovon 1 in  Asten exponirt ist; 3 J n -  
curaten, wovon z. Z . nur eine Stelle besetzt ist; sie bewohnen ein eigenes Haus. 
Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1591 , Trauungsbuch 1617, Sterbe
buch 1652.

V. Schulverhältnist'e: 1) Knabenschule in  T ittm oning m it 2 Lehrern, 125 Werk
tags- und 19 Feiertagsschülern.

2 ) Mädchenschule daselbst m it 2 Lehrerinnen, 147 Werktags- und 43 Feier
tagsschülerinnen. E in  neues Schulhaus in  T ittm oning wurde 1874 erbaut.

3 ) Schule in  Asten s. unten.

V I. Klösterliche Institute: 1) D ie  Mädchenschule in  T ittm oning leiten englische 
Fräulein. S ie  wohnen in  einem Theil des ehemaligen Augustinerklosters, wo 
zugleich die Mädchenschule ist. Hauscapelle keine, da die Augustinerkirche m it 
ihrer Wohnung zusammenhängt.

2 ) I m  Armen- und Krankenhause in T ittm oning versehen die Kranken
pflege Niederbronner Schwestern. S ie  haben dort eine Hauscapelle, d. h. ein 
hiezu eingerichtetes Zimmer m it a lt. port. und 8s. Ungefähr 40mal im Jahre 

' hl. Blesse. Ueber Benediction der Capelle nichts bekannt.
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G .r p o M ir  W n i ,
1. Erpositurslh: Asten, I Kilometer abseits der Staatsstraße von Burghausen 

nach Salzburg, hoch und schön gelegen. Nächste Eisenbahnstationen: Neu- 
ötting 17 und M arkt! 20 Kilometer entfernt. Nächste Post Nonnreit.

Lxyosilurkirche: in Asten, am Fußwege von T ittm oning nach A ltötting. 
Erbauungsjahr unbekannt. Nestaurirt 1872. S ty l gothisch. Geräumigkeit eben 
zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Kuppelthurm m it 3 Glocken; die 
2 größeren gegossen von „Hanns schuhpeck zu burkhausen 1520", die kleinere 
1881 von Bachmaier in  Erding. 6ou8. cind. Patrocinium am Feste M a riä  
Himmelfahrt. 3 s ii.  tix ., 1 u lt. port. 8s. 6 w . bei der Kirche, ohne 
Capelle. Orgel m it 9 Reg. G o tte sd ie n s t an fast allen Sonn- und Fest
tagen (ausgenommen nur 3 Sonntage und 2 Festtage). Aushilfe ist zu leisten 
in T ittm oning beim lOstündigen Gebete in  den Weihnachtsfeiertagen, am 
Sonntag nach M a riä  Geburt, am Rosenkranzfeste und Allerseelensonntag; auch 
sonst alle Wochen einmal und wenn nöthig bei Leichengottesdiensten in  T i t t 
moning und Kirchheim. Außerordentliche Andachten: Rorate, Kreuzwege, Rosen
kränze nach Angabe, Maiandachten fre iw illig . Bittgänge gemeinsam m it der 
Pfarrgemeinde; außerdem ein Flurumgang. —  S t i f tu n g e n :  47 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem, 4 Jahrtage ohne V ig il,  5 Jahrmessen; außerdem gestiftet 
2 feierliche Aemter vor. 8s .; alle Samstage, Sonn- und Festtage Segen m it 
dem 8«. in 6il>or. — Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer von 
Asten. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 57471 717. 46 d) nichtrent.: 
64803 4 /. 79 .H., Baufond: 1557 4 /. 14 ^>.

II. ExposltnrverlMtnisse: Besetzungsrecht Se. Exc. der Hochwürdigste Herr Erz
bischof. Einnahmen (incl. der staatlichen Gehaltsaufbesserung): 1636 7>/. 8 /̂ >. 
Expositurhaus 1881 erbaut, geräumig, zweckmäßig, trocken; dabei ein schöner 
Gemüsegarten und Obstgarten; Gesammtareal 17 u. D ie  Baulast trägt der 
Baufond (1714 71/. 29 /H.), subsidiär der Pfarrfundirungsfond (3700 71/.). 
Matrikelbücher hat der Expositus nicht.

I I I .  Schulverlfliltiiisse: Schule in  Asten m it 1 Lehrer, 86 Werktags- und 40 Feier
tagsschülern. Schulhaus 1873 neugebaut. I n  die hiesige Schule kommen 
Kinder von Ortschaft Reichhof der P farre i Halsbach und von Graham, Vicariats 
Tyrlaching.

Kleine Notizen. Tittm oning, T itam uim ingm  v i l l u lu / )  schon den Römern bekannt, 
wurde von Herzog Theodbert m it vielen Gütern und Ländereien dem hl. 
Bischöfe Rupertus geschenkt, in der Folge aber m it noch reicherer Beigabe von 
der Königin Regintrud (fränk. Königstochter und M u tte r des Herzogs?) dem 
Kloster auf dem Nonnberge zugewiesen und durch die Hand des Herzogs dahin 
verschafft. (K e in a , inciie. N ruon. 16. 24. Koch-Sternfeld, Beiträge I I .
364.) Um das I .  1150 treten mehrere Edle von Titmaningen im  Gefolge 
der Markgrafen von Krayburg und in  Begleitschaft ihrer M inisterialen auf, so 
8ig'6luu't1i cke M tom uLnw Km . (Quellen u. Erörterungen I .  2 6 2 , N rko et 
Tlckulbertus krutres cke Oickewunillgsn, N on. Uoio. I I .  300.)

0  Vielleicht die Nachkommen des 'INtawan (Nsntwan). Förstemann I. 1183.
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D ie  Erweiterung Tittm onings zur S tad t mag Wohl m it der hier ge
gründeten Salzniederlage zusammenhängen, von Welcher in dem Vertrage 
Heinrichs X I I I .  m it dem Erzbischöfe Friedrich I I .  von Salzburg, geschlossen am 
20. J u l i  1275, die Rede ist. (Quellen u. Erörterungen, V . 286.) Um diese 
Zeit scheint auch bereits der P farrherr von Kirchheim in den volkreicheren O r t 
herübergezogen zu sein, denn im  I .  1270 findet sich unter mehreren Zeugen zu 
Raitenhaslach „D lricm s R lovnvus de R ittm rm inK " ein. (N ov. Lv io . I I I .  
167.) D ie  P farre i T ittm oning (bereits so geheißen zu einer Z e it , da der 
Pfarrsitz noch in Kirchheim w ar) wurde übrigens schon im  I .  1189 von Erz
bischof Adalbert I I .  dem S tifte  Nonnberg zu Salzburg und seiner damaligen 
Abtissin Gertraud verliehen, welche Schenkung Papst P ius I I .  im  I .  1459 
bestätigte. (Hübner, das Erzstift Salzburg I. 76.) I n  den I .  1320— 1338 
werden salzburgische Pfleger und Richter zu T ittm oning aufgeführt. (Oberb. 
Arch. X X V I. 133.) Um diese Zeit wurde T ittm oning auch schon in schwere 
politische Ereignisse verwickelt. Am 22. August 1327 übergab W ülfing von 
Goldeck die S tad t den Söldnern Ludwig des Bayers und mußte Erzbischof 
Friedrich I I I .  dieselbe um eine schwere Summe auslösen. (Ilnusst?, Kerm. 
E r .  I I .  448.) E in  ähnliches Schicksal erfuhr die S tadt im October 1611, 
als sie im  Kriege Bayerns gegen Erzbischof W o lf D ietrich vom Herzog M ax i
m ilian eingenommen wurde.

D ie  erste bekannte kirchliche S tiftung  zu T ittm oning erhellt aus folgendem 
Regeste: O rtotp llus vrcdnLpisLopvZ Ln lisbur^onsis oouvvvtum iv to r  L tnre llnn- 
ckuni plöbnnnm in  Rit.tllig.mvK et eives iliiäem  ds m issv yuotickie ante 
solis ortum  oelebrgvllg  iv  onpellsV') v vv ite r ereotg t«>ri vppicii eovtirm gt. 
D utum  1351 LuIisburKue die V I I .  Leytem dris. (Erzb. O rd. Arch.)

I m  X V . Jahrh , war T ittm oning ein Lieblingsaufenthalt der Erzbischöfe 
von Salzburg. Bernhard von Rohr verbrachte seine letzten Lebensjahre in 
dieser S tad t und starb daselbst 1487; auch sein Nachfolger Johann I I I .  
Peckenschlager hielt sich eine Zeitlang hier auf. (D uvsitn , Kvrm. suor. I I .  
531. 537.)

D ie  allmählige Zunahme der Bevölkerung läßt uns eine weitere Notiz 
wahrnehmen. Am 23. M ärz 1452 vergleicht sich Zacharias der Panichner, 
P farrherr zu T ittm oning, m it den Zechpröpsten der Mittermesse dahin, daß er 
zwei Priester halten wolle, wovon der eine in  der Frauencapelle vor Tages
anbruch, der andere auf dem Margarethenaltar in  der Pfarrkirche lesen solle. 
(Oeissig-vg.)

I n  der gleichzeitigen Bestätigung dieser Uebereinkunft seitens des Erz
bischofs S igismund von Sa lzburg, dd. 27. September 1452 , w ird  die er
wähnte Frühmesse „m isZg lloatue U griag v irK iv is  iu  oupsllu iv  lo ro "  ge
nannt. Sonst hieß sie auch das Beneficium auf dem Platz. Außer diesem und 
dem S t.  Margarethen-Beneficium existirte auch ein S t.  Katharina-Beneficium, 
1472 aus M itte ln  der S t. Katharina-Bruderschaft gestiftet; im I .  1537 war 
diese Pfründe durch das Ableben des Beneficiaten Leonhard Herrnöder unbesetzt 
und erhielt der Priester Andree Layngrueber die Präsentation auf. dasselbe aus
gestellt. (Acten des erzb. O rd .) I m  I .  1595 war der P farrherr Michael 
Pürkhel wegen steter Vermehrung der kirchlichen Funktionen genöthigt, einen 
dritten Caplan aufzunehmen. ( lin d .)

Erzbischof P aris  errichtet im  I .  1 6 3 3 ^ )  zu T ittm oning an der bisherigen 
Stadtpfarrkirche 8. Im u rv v tii ein Eollegiatstift. Diese Kirche war bei dem

0  Au ihrer Stelle befindet sich jetzt eine Statue des hl. Johann von Nepomucl ans Stein. 
"O Nach anderen Angaben im I .  1631.
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großen Brande am 3. August 1571^) eingeäschert worden, konnte aber nach 
zwei Jahren schon wieder consecrirt werden. D ie  Altäre derselben werden in 
einem Catalog vom I .  1653 folgendermaßen aufgezählt: In  oüoro A lta re  
rmmwum in  Iiono : 8. k a u ro llt ii oollseeiutum. L x t ia  oüocum in  ooiuu 
Lp isto lae  ultuco V. clo kosn: io ooll^oointnm . . . 2""^ u lture 8. 
N nrA llro tlm e oonsooiutum vulgo äiotum der Schneideraltar. 3'""" 8. lo u n . 
kup tis tuo  6ou86orutuw. Iu  eoriiu L vu n xo lii. 1. ^ I tn ro  tr inm  Hoguin von 
oollgoerutuw vu lgo cliotuw der Pöckenaltar. . . . 2^"" 8tao 6ruoi8 nou 
oollsooi'lltum vulgo cüetum der Weberaltar. 3. sti 8 ^ Ive rü  o lium  uou oon- 
8661-utuni vu lgo äiotum der tuechmacheraltar. (Acten des erzb. O rd .) E in  
A lta r stammte aus dem alten Dome in  Salzburg und war von der Abtissin 
zu Nonnberg hieher geschenkt worden.

Zu dieser Zeit bestand das Collegiatstift zu T ittm oning aus dem Dechant 
Leonhard S y b e r e r , d e n  4 Oallouiois ourutis Stephan Weinberger, Johann 
Georg Rößl, W ilhelm Pfister, Johannes Sermodi und den 2 Oullouiois iu - 
eurutis Gregor Schleindl und Thomas Lumberger. (Ik ic l.)

Leonhard Sybcrer, früher P farrer zu Geisenhausen, war der vertraute 
Freund des ehrw. Bartholomäus Holzhäuser, der durch eine seltsame Fügung 
im I .  1640 von Ingolstadt nach T ittm oning kam, um hier seine heiligen 
Pläne zu verwirklichen. T ittm oning ist die Wiege des Institu tes der gemeinsam 
lebenden Weltpriester. Anderthalb Jahre wirkte Holzhäuser daselbst als Cano- 
nicus und Pfarrer umgeben von gleichgesinnten M itbrüdern, die auch nach seiner 
Abberufung auf die P farre i S t.  Johann in T iro l die von ihm begründete 
Vereinigung fortsetzten. (Gaduel, Leben des ehrw. B arth . Holzhäuser. M ainz, 
1862, S . 96 ff.)

Be i der Errichtung des Collegiatstiftes T ittm oning hatte Erzbischof Paris 
m it der Abtissin auf dem Nonnberg zu Salzburg ein Abkommen dahin getroffen, 
daß sie ih r Präsentationsrecht auf die P farrei T ittm oning dem erzbischöflichen 
S tuhle cediren und dafür m it dem Verleihungsrechte auf das erste Canonicat 
deö S tiftes  entschädigt werden solle. (Acten des erzb. O rd .)

I m  I .  1682 erbaute M axim ilian  G andolf, Erzbischof von Salzburg, zu 
T ittm oning eine Kirche zu Ehren aller Heiligen nebst Kloster und übergab 
beides den Eremiten vom Orden des hl. Augustinus zum Aufenthalt und zur 
Besorgung. I m  Fundationsbriefe vom Vorabende Allerheiligen 1682 heißt es 
u. a.: „ciiotis ?g,tribu8 ooolosium 8n1> titulo 8ullotorllw omuium u ifiobw 
1nu<Iitll8 uoclittt'lltum oxoi'llulum, oollsoivatuw (coiworvullllgm?) om ui- 
cfuo 8uoru Zupolloetili ulüiMw recfuwitm Pleno iiwtruetum tiaäiwu8, nt 
cm tullcpmm ooelems. mourmtsiluli in  Perpetuum n ti et ftixta orclww sui 
institu tum  clivmum rem ibiclem oelsbrure possillt." A ls  Stiftungsfond 
wurden 20000 fl. ausgewiesen. I m  I .  1772 zählte dieses Kloster unter dein 
P rio r ? . Johannes -> IMomicl» Obernhueber aus Traunstein 20 Religiösen. 
E in  bemerkenswerthes Kirchlein der S ta d t, die Schloßcapelle zum hl. Michael,

. . . A ls man zählt fünfzehnhundert Jah r — seitdem Christus geboren war — ein und 
siebenzig die Jahreszahl —  bracht diese S tadt in  Trauerfall — Am 3V» August Nachts ich 
sag —  um cilf Uhr geschah ein Dounerschlag — schlug mein Haus da war kein rath — 
zllndt's an und m it hin die ganze S tad t — daß mau in drey oder vier Stunden — 
kein Dachfnrst aufrecht stehen gefunden —  die Bvrstadt doch geschlossen ans — daneben in 
der S tadt neun HanS — drey Mühlen die fürstlich urbar sein — sechs andere Häuser schlecht 
und klein — in der Pfarrkirch die Sacristey — und was darin blieb feuerfrei) — I n  der 
Kapellen in  der S tadt — das Langhaus man errettet hat u. s. w. lAtte Inschrift im 
Rathhaus.)

—) Erster Stiftsdecham war der frühere Pfarrer und /Dechant Ludwig Schachner, v 1631».
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finden w ir  im I .  1503 erwähnt. D ie  Kirchpröpste von Asten verzichten fü r 
den 29. September auf einen eigenen Priester: „O b  dann ain phleger an bc- 
mellten fand Michelstag an seiner khirchweich I m  Gsloss amen Capplan er- 
mant vnd begert daselbö M ess zwlesen, das (ist) I m  vnversagt vergundt." 
Auch wurde „ I m  Gsloss" damals Weihnachten „m it der Metten Christmess"*) 
gefeiert. (Perg. Urk. im  erzb. O rd .)

Noch am 14. Januar 1694 stiftete Erzbischof Johann Ernst von Salzburg 
24 Jahrmessen in  die Schloßcapelle zu Tittm oning. D ie  Säkularisation des 
Erzstiftes Salzburg im I .  1803 brachte auch fü r T ittm oning in  kirchlicher 
und politischer Beziehung große Veränderungen m it sich. D ie  S tadt ging zu
erst an den Großherzog Ferdinand von Toskana, 1805 au Oesterreich, 1809 
an Bayern über. D as Augustinerkloster wurde im  I .  1806 von der öster
reichischen Regierung aufgehoben und in eine Kaserne verwandelt.

I m  I .  1816 brannte die Kirchgasse und die Stiftskirche nieder. Das 
Steingewölbe auf dem Langhause stürzte ein und wurde nicht mehr hergestellt, 
sondern durch ein Holzgewölbe ersetzt.

E in  Römerstein, 1815 in  einem nahen Tuffbruche gefunden,**) ist jetzt im 
Rathhause aufgestellt.

Ueber T ittm oning sehe man: Oberb. Arch. X . Heft 3. S . 151. X I .  184. : 
Hübner, Beschr. des Erzstiftes Salzburg 1. S . 69 ff.; Dückher, salzb. Chron. 
S . 12 m it Abb.; K leimayrn, llu vuv iu , I .  421. 429 .; Ootoiius, rer. boio. 
soript. I .  514.; N on. Uoio. I I .  300. 319.; M e ille r, Regesten, S . 332; 
S tum pf, Bayern, S . 81 ; A. Huber, Eins, des Christenthums I I I .  37. 170.; 
M ittheilungen der Gesellsch. f. Salzb. Landeskunde, Bd. I I I .  S . 447; 6on- 
sjiootus L ro lliä . Lu lisbu iK . 1772. p. 113. 117.

Asten, uä L u s tru m ,* ** )  kommt um das I .  750 unter den S tiftungs
gütern der Zelle O tting  vor. ( L e in r ,  inä io . L in o n . fd rev. not.) p. 39 .) 
I n  einer Urkunde des Erzbischofs Conrads I .  von Salzburg vom I .  1117 
w ird  Ls to  unter den Besitzungen des Frauenklosters Nonnberg aufgezählt. 
(Koch-Sternfeld, Beiträge I I .  364.)

Am Erichtag nach S t.  Michels Tag 1503 stiften die Kirchpröpste U. L. F. 
zu Asten eine ewige Messe in ihrer Filialkirche und P farrherr Leonhard Hammer 
zu T ittm oning verpflichtet sich, einen tauglichen Priester zu halten, der an 
Sonn- und Feiertagen abwechselnd in Asten und Kirchhaim den Gottesdienst 
halten soll. (Urk. im  erzb. O rd .)

Ueber merkwürdige Funde daselbst vgl. Oberb. Arch. I. 176.

K irch h e im , O llirio lio im  (O llirv lm im ), w ird 788 unter den Pfarrkirchen 
angeführt, welche Lehen der bischöflichen Kirche zu Salzburg waren. Von eben 
diesem O rte  aus erfolgten im  V I I I .  Jahrh. Schankungen zum Dome in  S a lz
burg. (X o ivL , inä io. L in o n . x. 22. 45.)

Noch im I .  1227 ist Nuglstoc Uuäowious plobnnus äo O lnrllu im  m it 
m it dem Pfarrer ^Verolo äo O ttinzon  Zeuge zu Pöls in  Steiermark. (M eille r, 
Regesten, S . 238.)

Es befindet sich in  hiesiger Kirche der Grabstein eines Pfarrers von T it t 
moning aus dem X V . Jah rh .: Uaniollor plobnnus 1450. (Jedenfalls ein 
anderer, als der unter den Notizen zu T ittm oning erwähnte.)

*) Im  Englischen heißt bekanntlich jetzt noch Weihnachten 6bristmass. Das deutsche „Christ
meß" scheint bei Schmeller zn fehlen.

**) X L U k III8  0. 4>. II. V'(otum) 8-(oIvit) D.flbons) U.(vvito).
***) Vielleicht von ostnrun — bei den Oestlichen.
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D ie Kirche in  P on lach  ist erst neueren Ursprungs; bis zum I .  1710 
stand hier bloß eine Wallfahrtscapelle aus Holz.

A b te n h e im  kommt um das I .  1050 als ^ p p e n llr r im in ^ )  G ra m sh a m  
um das I .  1000 als d ru sw u re su c ilm ^) vor. (L ts im u ^ iu , lluvuv iu  I I .  
310. 203.)
Tittm oning ist der Geburtsort des rühmlich bekannten Schriftstellers O rto lf Fnchsberger, der 

um das I .  1530 Hofrichter zn Mondsee und späterhin Stadtrath zn Passan war. E r schrieb die 
erste deutsche Logik (1533) und gab mehrere Werke über das römische Recht in deutscher Uebersetznng 
heraus, klm das I .  1545 scheint er gestorben zu sein. Ueber den hier geborenen Homileten Andr. 
S tro b l, siehe Bd. I I .  563. Der Stiftsdechant S im on Wagner, D r. t lis o l. (1676— 1681), früher 
Pfarrer zn Seekirchen, schrieb n. a. ein lat. Ehrengedicht auf den trefflichen Kapuziner Procopins 
(P 1680), welches einer Sammlung von dessen Predigte» vorgedrnckt ist.

Zu Tittm oning ist geboren c. 1630 D r. Andreas Birnbeck, Universitätskanzler und erz- 
bischöflicher O fficia l zn M ainz, Verfasser mehrerer Schriften, von denen w ir nennen: 8 om innrium  
v ir tn tn m , 1680. Sein Hingang fü llt um das I .  1709.

7. Törring.
Vicariat m it 697 Seelen in  132 Häusern.

T ö rr in g , D , Vic.-K., Vic.-S., Schule, P Hehenberg, E. . . . . 8 S . 1 H. 2 „  K il.
1 5 0 S .3 5 H . — K it. Helmberg, E. . . . . IS  „ 2 „ 3 „  „

Berg, W ........................... 25 „ 3 .. 0„  „ Herrnaich E . . . . 6 „ 1 „ 0 ,z „
Eschbach, W ..................... 5 „ 2 „  0„  „ Hinterhofen, E. . . . 6 „ 2 „ 2 ,  ̂ „
Faltung, W ...................... 12 „ 2 „  D . „ Huber zn Oed, E. 2 „ ^,8 "
G ierling m it Znhnns, E. 14 „ 2 „ 2,7 „ Jnzing, W. . . . . 36 „ 6 „ 1„  ,,
Grüben, E ....................... 6 „ 1 „ 0 „  „ Kcttenberg, E. . . 9 „ 1 -4
Harmoning, D. . . . 52 „ 10 „  2 ,, „ Kngelthal, D . . . . . 30 „ 7 „ 3 „  „
Kaholz (Kayholz), E. . 11 „ l „ 2„  „ Kntterau, E. . . . . 8 „
Langwied, W .................... 16 „ 3 „ 1 ,.. „ Lohen, W . . . . . . 29 „ 4 ,, 4,,, „
Moosen (Reichmoosen), E. !3 „ 2 „ 0 ,., „ Micsweidach, E. . . . 5 „ 1 „ 5 „
Stockham, E .................... 8 „ 2 1,« „ Münichham, W. . - - 31 „ 4 „ 2„  „
W ilgering, W. . . . 3 „ 1,7 „ Obered, W . . . . . 12 „ 2 „ 3 „ „

W rith am , D., F lt., 4 - 87 „ 6 „ 1,„ „ Stackendorf, W. . . . 14 „ 3 „  „
Deisenberg, E.................... 7 „ 2 „ 8,7 „ Weihermann, E. . . . 4 „ 1 ,, 1,7 „
Feldkasper m.Schuster,W. 0 „ 2 „ 1,7 ., Wiesmühl, D . . . . . 62 „ 11 „ 2 „
Hans, D ........................... 31 „ 7 „ 1 „  .,

A n m e rk u n g e n : 1) Die Einöde Pasel bei Dentinger w ird nicht mehr erwähnt; neu erscheint Feld- 
kasper und Schuster.

2) Umfang des Vicariates 20 Kilometer.
3) Wege gut, wenig beschwerlich.
1) Die Ortschaften des Vicariates gehören in das Bezirksamt Laufen und in die politischen 

Gemeinden Törring und Tengling.

I. U icnriu tss lh : T ö r r in g ,  nördlich vom Tachingersee, abseits der Straße von 
Waging nach T ittm oning einsam hochgelegen. Nächste Eisenbahnstation T raun
stein, 15 Kilometer entfernt. Post Tengling, woher der Postbote kommt.

Uioarilltskirche: Erbauungsjahr 1500. D ie  am Thurme angebrachten 
Jahrzahlen 1574, 1775 und 1827 deuten auf Restaurationen. Zuletzt restaurirt 
1879/80. Baustyl gothisch. Geräumigkeit beschränkt. Baupflicht die Kirche. 
Kuppelthurm m it 4 Glocken: n ) die große gegossen von Johann Georg 
Stecher in  Burghausen 1818; b) die zweite: „o  re r g lo rie  rpe veni

") W ohl bei der Heimath (eigentlich Iioim i) des Försiemann 1. 2.
'" )  Ahe des Grasmnr. Förstemann. I. 544.
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cum pure, anno domini mcrcc im rvin jar. maiffter jiirg."; o) die 
dritte: ,..4vo N u riu  ^ ru t iu "  (roman. Majuskeln); cl) die vierte ohne I n 
schrift. Öoim. stutz. Patrocinimn am Feste des hl. V itus . 1 u lt. 6x., 2 u lt. 
port. 8s. I). Om. bei der Kirche ohne Capelle. Orgel m it 6 Reg. P fa r r -  
go ttesd iens t an den Sonntagen in  gleichmäßigem Wechsel m it Weilham; an 
13 Festtagen ist der Gottesdienst in  Törring. Ewige Anbetung am 4. De
zember. Sept.-Ablässe am Patrocinimn und am Feste M a riä  Geburt. Außer
ordentliche Andachten: im  ganzen Advent Rorate, 2 gestiftet, die übrigen nach 
Angabe; im M aimonat Maiandacht, durch Sammlung bestritten; jeden Freitag 
vor ausgesetztem 8«. in  Oitzor. Freitagsgebet m it 5 ? u to r und 4vo , wofür 
ein Bauer 3 Metzen Weizen gibt. — Bittgang am Freitag in  der Bittwoche 
nach B u rg  im Vicariate Tengling, m it geistlicher Begleitung. — S t i f tu n g e n :  
32 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 7 Jahrtage ohne V ig il,  28 Jahrmessen.
—  Den Meßnerdienst versieht der Lehrer m it 1 Gehilfen, den Cantordienst der 
Lehrer. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. — Vermögen der Kirche: u ) rent.: 
53550 717., b ) nichtrent.: 13439 M i 53 /H.

11. Filialkirche: W e i lh a m / )  an der Straße von T ittm oning nach Traunstein 
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l ursprünglich gothisch, ganz verzopft. 
Geräumigkeit unzureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken: 
die 2 größeren gegossen von Franz Oberascher in  Reichenhall 1876, die kleinere 
von Joh . Georg Stecher in  Burghausen 1818. Oousoor. resp. reocme. 
19. J u l i  1518. Patrocinimn am Feste des hl. Johannes Bapt. 1 a lt. tix ., 
2 a lt. port. 8s. Ow. Orgel m it 6 Reg. G o tte s d ie n s t an jedem 2. S onn
tag und an 9 Festtagen. Sept.-Ablässe am Feste des hl. Joseph und am 
Patrocinium. Außerordentliche Andachten: eine Betstunde am Patrocinimn 
Nachmittags von 1— 2 Uhr, gestiftet; am Feste der hl. Dreifaltigkeit und am 
Feste M a riä  Geburt gestifteter Rosenkranz; fü r jeden M ittwoch und fü r die 
Sonn- und Festtage, an denen Gottesdienst in Weilham, vor ausgesetztem Oitzor. 
ein IM to r und ^v o , gestiftet. —  Sonstige S t i f tu n g e n :  58 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem, 2 Jahrtage ohne V ig il,  19 Jahrmessen. —  Meßner und 
Cantor der Lehrer von Törring . — Vermögen der Kirche: a) rent.: 20738 47. 
56 !») nichtrent.: 6378 M . 91 /H.

I I I .  DicariatsverlMtllijse: lu d . oolluk. Fassion: Einnahmen: 1460 717. 66 /H., 
Lasten: 9 717. 86 ^>., Reinertrag: 1450 717. 80 /H. Grundbesitz: 88 u 93 ym
—  2 Tagw. 61 Dezim. G arten, Anger und Wiese; diese Grundstücke sind 
Eigenthum der Kirche uns dem V icar nur zur freien Nutznießung überlassen. 
B on itä t: 1 0 Vicarhaus, bei Errichtung des Vicariates 1788 erbaut, geräumig, 
passend, trocken. Baupflicht die Vicariatskirche. Beginn der Matrikelbücher 1788.

IV . SchulverlM tuisse: Schule in  Törring  m it 1 Lehrer, 77 Werktags- und 43 Feier
tagsschülern. Schulhaus 1878 erbaut. Von Lohen, Stackendorf und Kugel
thal gehen die Kinder in  die Schule in  Kay.

Mission wurde gehalten 1869 durch Kapuziner.

Kleine Notizen. T ö r r i n g ,  T o r r in g o n /* )  heißt der O r t ,  in  dessen Nähe um das 
I .  790 Bischof Ä rn  von Salzburg eine Besitzung von dem Priester Frid iant

I n  der Vorhalle der Filialkirche ein liegender S tein m it der Inschrift: Hye lig t begraben 
w ilha lin  Hofmaistcr vom Hans; Dersring?) und vrsnla sein hansfraw den gol allen well 
gcnadig sein. «Wappen: 2 gekreuzte Fische m it dem M otto : A ll hernach.) Anch liegt hie 
begraben Osbald Hosmaisler, sein S » n  und Margareta sein hansfraw.

** )  Bei den Nachkommen des T o rr» . Förstemann I .  333. Oder „bei den Thüringern" 2
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eintauscht. (Kein?., Iin lie  X ru  (1>r. no t.) p. 47 .) I m  X . Jah rh , waren 
hier Gaugrafen seßhaft; um das I .  976 w ird  der „oow itutcm rrck to rr in ^ n n "  
genannt und T o tn iinm n, Tettenhausen, als in  demselben gelegen bezeichnet, 
(ckuvavia I I .  p. 191.) D er Stammvater der Grafen von Törring  sott ein 
Albeck Törringer sein, der m it Herzog Thassilo das S t i f t  Wessobrunn gegründet 
hätte. I m  X I I .  Jahrh, scheint die Grafenwürde an diesem Geschlechte nicht 
mehr gehaftet zu haben, denn um das I .  1130 begegnen uns Xciniruin und 
11i»8'ils,reltl als Zeugen zu Baulilburg, die sich einfach clo D o rriliA m  nennen. 
(N on . Loio. I I ! .  18.) Um das I .  1200 erwarb Heinrich von Törring  die 
B u rg  S te in  an der Alz seiner Familie. (Oberb. Arch. I I I .  159). M an  vgl. 
im klebrigen die Notizen zu Tengling.

I m  I .  1416 hatte sich Kaspar der Törringer an die Spitze der Edelleute 
gestellt, die m it Herzog Heinrich von Landshut unzufrieden, von ihm ver
schiedene Freiheiten verlangten. Zuletzt kam es zur ernstlichen Fehde. I m  
I .  1421 zog Herzog Heinrich vor das Schloß T ö rr in g ,* ) zerstörte es bis auf 
den Grund und führte die Steine desselben nach Burghausen, wo er davon 
einen Zwinger baute, der nach Aventin der Törringer hieß. R itte r Kaspar 
berief sich umsonst auf das westphälische Gericht. Erst sein Sohn Georg erhielt 
die törringischen Güter 1434 wieder zurück, durfte aber Törring  nicht mehr 
aufbauen, mußte auf das Jägermeisteramt verzichten und der Törringer Haus 
zu Landshut zur S t .  Georgmesse im Schlosse geben. (?n>nu88U8 6oiou8 1725. 
X V I I .  p. 372.)

Es bestand zu Törring  schon in früher Zeit eine Burgcapelle, die bei der 
Zerstörung der Feste wahrscheinlich in  Trümmer fiel.

D a  bekennt nun am 7. J u l i  1500 Veit von Törring  zu Jettenbach und 
Seefeld, daß er versprochen habe, eine Capelle zu bauen auf dem Burgstall zu 
T ö rr in g , in den Ehren der hl. D re ifa ltigke it, nachdem vor alter auch eine 
Capelle daselbst gestanden nnv in  dieselbe gestiftet habe 2 Wochenmessen, die 
eine in  Kon. 88 . V iin it . ,  die andere fü r seine E lte rn , Georg von Törring  
und B a rbara , seine Hausfrau Magdalena und seinen Sohn Hans. (Erzb. 
O rd. Arch.)

Dieses Kirchlein, welches ohne Zweifel alsbald erbaut und consecrirt wurde, 
muß binnen kurzem eine arge Entweihung erfahren haben. Denn im J tine ra r 
des Bischofs Bertholt» von Chiemsee liest man zum I .  1518: . . . äie Im no 
(pu knit 19. l ln i i i  6 0 N866 imtu 68t portio  oim itoris oireu «zooliuin 8. V it i  in  
tö rrin g  snk Inn itik im  oeoiio pnrookm lw in  O k u / «itum. Luckenigus ocwlirr 
8. V it i rocronoikatn 68t nrmonm rolicznu pnrto Oim itoris zn'otnti.

A ls  Patron des Kirchleins hatte man also schließlich den Namensheiligen 
des Erbauers gewählt.

D ie  F ilia le  Törring wurde bis gegen Ende des X V I I I .  Jahrh , durch den 
Hilfspriester zu Kay versehen; durch Consistorialerlaß vom 25, A p ril 1788 be
stimmt Erzbischof Hieronymus Törring zu einem V icariate; zur Sustentation 
des Vicars wurde das Vermögen der demolirten Kirche zu S a lling  und zum 
Theile auch der F ilia le  Meggenthal herangezogen. (Acten des erzb. O rd .)

A ls erster V icar ist Johann Michael Pichler genannt, der vom A p ril 1788 
bis Februar 1798 auf diesem Posten verblieb und dann Pfarrer zu Kay wurde.

An einem Backofen zu Faltung fand sich ein fragmentarischer römischer Denk
stein eingemauert, dessen Inschrift noch nicht ganz entziffert ist. (Oberb. Arch. 
V I I .  387 m. Abb.)

*) ES war dies; schon eine neuere Bnrg; die ursprüngliche stand nächst dem jetzigen Dorfe Hans. 
»Auf der apinu'schc» Karle vom I .  !t>«>6 heißt der Ort-, „Altcntörring Zn HauS".
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Ueber Törring sehe man: ^ventim annnlos, eä. Uips. p. 781.; Hübner, 
Beschr. des Erzstistes Salzburg I. S. 78; 4uvnvia I. 444.; Hundt, Stammen
buch II. 317 ff.; ?Lrnn88U8 LoiauZ 172ö. XV. 194 ff.

Weilham*) ist jedenfalls der Sitz, von welchem sich „Hanns und Ott 
die Weilhamer und Haimich der Weilhamer enhalb des Pachs" nennen, die im 
I .  1307 zu Tittmoning Zeugenschaft leisten. (Non. Loio. il l.  196.)

Beim Pfleggerichte Tittmoning lag ein Kaufbrief vom 22. März 1620 
„vmb das Hochhausergietl in der Hofmarch Tengling, So dem würdigen 8t. 4o- 
üanlli8 Lrrptmtae gotshauß zu weilhamb dienstpar". (Acten des erzb. Ord.) 

Die hiesige Kirche hat ein hübsches gothisches Portal (Kleeblattbogen).
Die R itter, später Freiherren, dann Grafen von Törring, die sich von ihren Gütern Stein, 

' Seefeld, Jettenbach, Gronsfeld rc. znbenennen, gehören zn den berühmtesten Geschlechtern des Landes. 
S ie  waren Bannerträger nnd Jägermeister der bayer. Herzoge, seit 1618 auch Erbtämmerer des 
Erzstistes Salzburg. Staatsmänner, Feldherren und Dichter finden sich unter ihnen vertreten; auch 
mehrere Bischöfe, wie Albert IV . (fl 1619) nnd Adam Laurent von Regensburg (4 1666), Max 
Procop von Freising nnd Regensburg (4 1789) gehören dem Stamme der Törringer an.

Rach Koch-Sternfeld von einer römischen V illa  herzuleiten. Oberb. Arch. IV . 300.



Decanat oder Nnral-Capitel

Tölz
m it 6  Pfarreien:

>. D i e t r a m s z e l l  (m it 1 Cooperatur, 1 B enesicium , resp. Beichtvaterstelle und 
1 Expositur).

2 . G a issa c h  (Coadjutorie unbesetzt).
3 . H ech en b erg  (m it 1 Coadjutorstelle, z. Z . unbesetzt, und 1 Benesicium ).
4 . K ö n ig s d o r f  (m it 2  Coadjutorstellen und 1 Benesicium , sämmtliche z. Z . vacant).
5. L e n g g r ie s  (m it 2  Curaten, von welchen S te llen  1 unbesetzt, und 1 Beneficiaten.) 
0 . T ö lz  (  mit 2 Cooperaturen und 1 z. Z . nicht besetzten Coadjutorie, 1 Prediger-

bcneficium und 5  weiteren Beneficien).

XXXII.
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Statistisch-Historischer Ueberbtick.
Das Decanat Tölz grenzt im  Osten an das Decanat Tegernsee, im Süden 

an das B isthum  Brixen und an das Decanat Werdenfels, im  Westen an das B is 
thum Augsburg und im  Norden an das Decanat Wolfratshausen. D ie  Pfarreien 
des Ruralcapitels Tölz gehören in  politischer Beziehung größtentheils zum Bezirksamte 
T ö lz ; nur Königsdorf und Dietramszell sind vorwiegend im  Bezirksamte München I I .  
gelegen. D er Bodenbeschaffenheil nach ist das Gebiet des Decanates im  Süden Ge- 
b irgsland, im  Norden Hügelland m it mäßiger Fruchtbarkeit. An Gewässern ist zu 
verzeichnen die Is a r  ("/<7«§o§ bei Ptolomäus o. u. 140) und ihre Nebenflüsse die 
R iß, die Walchen, die Jachen, der Ellbach und die Rottach. Bon Bergen erwähnen 
w ir  den Blomberg, den Zwiesel, den Kirchstein, den Scharfreiter und den Fockenstein. 
Von größeren Mooren finden sich hier der große F ilz bei Gaissach, der Auerfilz 
(o. 1050 IV^niäouva. xu lus) bei Königsdorf und der Wolfratshausnerfilz bei Gerets
ried. Bedeutende Waldungen bedecken die Abhänge der genannten Berge; außerdem 
reicht auch der Zellerwald tief in  den Umkreis unseres Decanates herein. Auf dem 
Sauersberg bei Tölz fließen heilkräftige jod- und schwefelhaltige Natronquellen, denen 
das blühende Bad Krankenheil seine Entstehung verdankt.

D ie  Eisenbahnlinie Holzkirchen— Tölz berührt auf eine kleine Strecke den 
Decanatsbezirk; dem Verkehre ist außerdem durch gute Straßen, die nach allen Rich
tungen hin gebahnt sind, Rechnung getragen.

I n  der ältesten baiwarischen Periode erscheint das heutige Decanat Tölz im  
großen Sundergau miteinbegriffen; im  X I I .  und X I I I .  Jahrh , waren hier an dessen 
Stelle die Grafschaften Wolfratshausen und Andechs getreten. D ie  Anfänge deö 
Christenthums mögen in  dieser Gegend Wohl von der einstigen Zelle Tegernsee aus
gegangen sein; letzteres war im  Jsarthale von altersher reich begütert, das uralte 
Thannkircheu wurde von dorther schon 705 als Eigenthum beansprucht. Zellwies bei 
Königsdorf scheint auf eine Zweigniederlassung der Mönche von Tegernsee zu deuten. 
D ie  frühesten Baptisterien dürften die Johanneskirche zu Fischbach, die S t .  M ichaels
kirche zu Gaissach, die S t.  Michaelscapelle zu Königsdorf und ein längst nicht mehr 
bestehendes S t. Michaelskirchlein zu Thannkirchen gewesen sein.

D as dermalige Decanat Tölz ist ein Ausbruch des ursprünglichen Decanates 
Wolfratshausen. Dieses bestand im  I .  1315, als Bischof Conrad 111. seine M atrike l 
abfaßte, aus 10 Pfarreien unter dem Archidiacouate des Domherrn Marquard von 
Hundsperg, -f 1337. D re i aus diesen Pfarreien bilden das jetzige Ruralcapitel Tölz, 
nämlich: O üüm sto rl, TnnoüiroliLn und O'elle. „d ü n m s to r l If ln ü s ) t X I  lilirm : 
lo ö lle n tL . Oaisnoü. Macrücmsporoü. LInpnoü. O ü iroüM üel. Ilo lm u lm raü . I'a rü - 
t.rawsüoveu. X saüoltin^en. (le rünrtsriecl. Visoüpneü. Ilu M ö n d e ro ü  enm se- 
pu lthuris.) Itom Deug'i'iet/. c t Onpallnni in  lloüen lru re li sina sepu ltju rn .)

27*
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Vanolliro lm n ü(u l)6)t . . .  I I I  l i l iu « : I.im lLn . llo lie u  et L iZÜuilsIiouLu 
6UM 86puIt(mÜ8.)

Item  purovliiu  in  Oelle lludö t I I  tiliu8 oum 86pult(uri8): Ilö im pro iits - 
Iiousu et ? iburol>."

D ie  großen Wandlungen, welche seit einem halben Jahrtausend und darüber 
m it diesen Pfarreien und ihren F ilia len vor sich gingen, sind augenfällig. D ie 
einstigen Töchterkirchen Tö lz , Gaissach, Hechenberg, Ascholding und Lenggries sind jetzt 
selbstständige Pfarreien, die ehemalige P farrei Thannkirchen ist zur F ilia le, nunmehr 
Expositurkirche geworden. D ie  Filialkirchen Sigertshofen und B iburg  (Oberbiberg), 
Ellbach, Kirchbichl, Peratshofen wurden anderen Pfarreien zugetheilt.

Noch nicht erscheinen in obiger Uebersicht die Kirchen S t.  Leonhard, B a ira 
wies, Humbach, Elend, Kreuzbichl, Oberbuchen, Wegscheid und Arzbach.

Durch allerhöchstes Rescript vom 5. M ärz 1827 wurde das Decanat W o lf
ratshausen „nach dem wohlbemessenen Vorschlage des erzbischöflichen Ordinariates 
München und Freising" in  zwei Decanate: Tölz und Wolfratshausen, getheilt und das 
Decanat Werdenfels, welches damals nur aus drei Pfarreien bestand, durch Z u 
te ilu n g  der Pfarreien Ohlstadt und Schlehdorf vergrößert.

Am 30. M a i 1827 fand zu Tölz die W ahl der neuen Capitelvorstände statt 
und wurde der Prodecan und Pfarrer von Lenggries Georg A lbert Wenig zum Dechant, 
P farrer Jo h . Bapt. Haubl von Königsdorf zum Kämmerer, P farrer Joseph M itte r- 
mayer von Gaissach zum Synodalzeugen des Ruralcapitels Tölz erwählt.

Am 9. J u n i desselben Jahres brachte Dechant Georg Albert Wenig die 
neuentworfenen Statuten des Decanates Tölz bei dem erzbischöflichen Ordinariate zur 
Vorlage, worauf dieselben am 3. J u l i  die oberhirtliche Bestätigung erhielten.

Eine früher im  Pfarrhofe zu Tölz aufgestellte Capitelsbibliothek wurde um 
das I .  1870 ihres sehr herabgekommenen Zustandes wegen teilweise veräußert und um 
den Erlös eine Anzahl neuerer Werke angeschafft, die jetzt als Conferenzbibliothek dienen.

D as Decanatssiegel zeigt das B ild  des hl. Bischofs Corbinian.
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Pfarrei en:

1. Dietramszell.
Organisirte Pfarrei mit 1 3 9 7  S ee len  in  2 3 0  Häusern.

Dirtramszell,W.,Pf.-K.,Pf -S.,Kl., Schule, B a iraw ies , D.,Flk2h . 78 S . 20 H. 4 Kil.
193 S . 7 H . - Kil. Eicherer, Et..................... 7 „ 1 „ 2 „

Elend, E., Wlfk. . . 8 I  „ 1 Einöd, W........................ 38 „ 6 „ 4 „
Gastwies, W. . . . . Id 2 „ 0„ Emmerkofen, W. . . . 15 „ 3 „ 3 „
Gerstenberg, E. . . . 2 „ 1 „ 2 Filzer, E.........................  ̂ „ 1,7

^2 „ 8 „ 2,.,
12 „ 9 „ 2,,

„
ikreuzbichl, Nbk., >1- . -  „ 1 „ Föggenbeuern, D. . . „
Leonhard, S t., Nbk. . ,, --  „ 2 „ Großcgelsee, D. . . . „

Linden, D., Flk................
Lohe», D., Flk..................

108 „ 24 „ 4„ „ Haderling, E.................. 7 „ 1 „ 1 „
117 „ 20 „ 4 Helching, W.................... 18 „ 2 „ 3,, „

Nordhof, E..................... 12 „ 1 „ I Humlmch, D., Flk. . . . 57 „ 11 „ 2,, „
Obermühlthal, D. . . 78 „ 16 „ 1 „ Kappelsberg, E. . . . 7 „ 1 4 ,,
Osten. W........................ 16 „ 2 „ I,,. „ Kleinegelsee, W. . . . 19 „ 2 „ 3 „
Reuth, W....................... 18 „ 2 „ 1„ Leismnhl, W................... 17 „ 2 „ 1 „
Nied, W.......................... 36 „ 6 „ 2 „ Manhartshofen, D. . . 51 „ 8 ., 1„ „
Schlickenried, W. . . . 12 „ 3 „ 3 Oed. E............................ 6 „ 1 „ 4 „
L-chönegg, D .................. 195 „ 39 „ 1 Podling, W.................... 8 „ 2 „ 3., „
Lvonnenhof, W. . . . 20 „ 2 „ 0,, „ Punding, W.................. 17 „ 2 „ 2„ „
Stollnreuth, E. . . . 1 » 5 „ „ Nampertshofen, W., Flk. 23 „ 3 „ 3,, „
Trischberg, E................... 7 1 „ Reiserer, E.....................
llnterniühlthal, W. . .
Zellbach, W....................

Thnnnkirchen, D., Flk., 
Exp.-D., Schule, P .

30 „ 6 „ 1„ 
14 „ 2 „ 0„

48 „ 8 „ 2

Stocka, W...................... 7 „ 2 „ 2„

Aumerkuugcn:  1) Die im Pfarrbezirk befindlichen Protestanten sind nach Roseicheim cingepfarrt.
2) Umfang der Pfarrei circa 40 Kilometer, der Expositur circa >4 Kilometer.
3) Wege gnt, theilwcise beschwerlich.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter München II. und Tölz und in 

die politischen Gemeinden Dietramszell, Manhartshofen, Föggenbeuern, Linden und Kirchbichl.

I. P farrsth : D i e t r a m s z e l l ,  an einer Zweigstraße von Holzkirchen nach Tölz  
tief gelegen. Nächste Eisenbahnstation Holzkirchen, 11  Kilometer entfernt. Post 
am O rte.

Pfarrkirche: D ie  jetzige 1 7 2 9 — 1741  erbaut. S t y l  Nococo. Geräumigkeit 
vollkommen zureichend.^) Baupflicht der S ta a t . Kuppelthurm m it 3  Glocken:

Entfernung vom Expositursitz.
Grabsteine in der jetzigen Pfarrkirche:

Mitte:
Ilio situs 68t Vietvamns M M U 8  PIM6P08. illknlntns gui vixit all üesiäorinm 

suornra paruin, in rsbus a. ss Asstis satis, ncl insmoriava virtutum sowpor. 1 2 .Lobe, 
anno 1754.

Epistelscite:
Rovoreruliss. perillustv. et nmplisa. I). V. l>istrnwu8 ülanser Onnonias Oietimin- 

oellsnsia prnspositus, ng.tu8 anno 1752 elis 5. Oulii, sleetua 1798 cliv 25. 8spt., inor- 
tuns 1799 eliv 20. blnrtii.

Kleine Platte inzwischen:
Iliv fasst I'rauEisEVs ErnosVI. OIxpnIssILIVZ amana Douin et >winius8, nwntna 

a. Oeo et Iiominldno, inortuu8 anno 1769 domo 60, praepo3itn8 15. L. I. IN
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a) die große, gegossen von L . L rn s t in  München 1754: „L . kul§uro ot 
tompostato lido ru  nos D om ino llssu d ü n s te ."  ü) D ie  mittlere von Bern
hard Ernst in  München 1636: „D en  wahren G ott lobe ich — die Priester- 
schaft versammle ich, —  die Abgestorbenen beklage ich, —  die Teusl im  Luft 
m it mainer S tim m  verjage ich." o) D ie  kleine gegossen von Johann Melchior 
Ernst in  München 1679: „Lnnv tos  oolluuclo, ton itruu  ropello , kunoru oluuclo." 
Dons. 1746 (lau t einer alten Gedenktafel). "Patrocinium am Feste M a riä  
H immelfahrt. 1 a lt. tix ., 9 u lt. port. 8s. 1>. 6m . von der Pfarrkirche 
entlegen und bei der Nebenkirche Kreuzbichl befindlich. O rgel m it 15 Reg. 
P fa r rg o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Festtagen, ohne Wechsel. Ewige A n
betung am 7. Januar. Sept.-Ablässe am Neujahrsfeste, M a riä  H immelfahrt 
und Kirchweihfeste. Außerordentliche Andachten: in  der Fasten 4 Oelberg
predigten, fre iw illig ; an den Sonntagen Nachmittags Rosenkranz, herkömmlich. 
B ittgänge: an den 3 nächsten Samstagen nach Ostern B ittgang nach Siegerts
hofen der P farre i Ascholding, am 6. November B ittgang nach S t .  Leonhard, 
immer m it geistlicher Begleitung. — S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage ohne V ig il, 
5 Jahrmessen und 4 Quatempermessen.

N o senkranzb rude rscha ft, m it oberhirtlichem Cousens in  der Stiftskirche 
ordentlich eingeführt am 15. September 1641. Hauptfest am Rosenkranzsonntag. 
Convent jeden 1. Sonntag im  M onat m it Aussetzung des Allerheiligsten, Gebet, 
Procession und Rosenkranz. Bruderschaft ohne Vermögen.

Den Meßner- und Cantordienst versteht der Lehrer des Ortes. Schulhaus 
zugleich Meßnerhaus. — Vermögen der Kirche: u) reut.: 4046 41. 17
b) nichtrent.: 12188 47. 9 /H.

I I .  lieben Kirchen: 1) K losterkirche. Erbauungsjahr o. 1720. Umgebaut 1856. 
Theilweise restaurirt 1882. Rundbogenstyl. Dons. am 13. September 1722 
durch Fürstbischof Johann Franz. Hochaltar consecrirt am 23. November 1857. 
Hölzernes Thürmchen m it 1 kleinen Glocke, die aus Jndersdorf stammt. Patron 
der hl. Bischof M artinus. 1 u lt. tix ., 2 u lt. port. 8s. D ie  ehemalige 
G ru ft der Augustiner-Chorherren dient nunmehr zur Beerdigung der Ordens
schwestern; der Eingang zur selben führt vom Kreuzgärtchen aus. Orgel. 
G o tte s d ie n s t regelmäßig durch den Beichtvater des Klosters. Derselbe hat 
die persönliche Vollmacht, in  die Erzbruderschaft vom hlst. Herzen Jesu in  Rom 
aufzunehmen; daher w ird  hier das Herz-Jesufest m it Am t und Predigt und 
jeder erste Freitag im  M onat m it h l. Messe und Litanei oorum oxpos. 8s. 
gefeiert, ohne daß jedoch eine Herz-Jesubruderschast canouisch errichtet oder 
aggregirt ist. Auch besteht hier eine Congregation der Marienkiuder, angeblich 
errichtet im  I .  1858. —  Nießner ein Ortsbewohner; Orgel und Chorgesang 
w ird  von den Ordensschwestern besorgt:

2) K reuzb ich l am Gottesacker, erbaut 1641. Renaissancestyl. Baupflicht 
der S taa t. 6ons. tluü. Spitzthurm m it 2 Glocken. Patron in  unsere liebe 
Frau von Loretto. 3 u lt. port. Ow. O rgel m it 6 Reg. Got t esd i ens t :  
Messen und Aemter nach Angabe, durch den Pfarrer zu halten.

S chu tzenge lbündn iß , ohne oberhirtliche Genehmigung. Am Schutzengel- 
feste Rosenkranz, Formelerneuerung und Opfergang. Tags darauf h l. Messe 
fü r alle verstorbenen M itg lieder; fü r jedes verstorbene M itg lied  eine hl. Messe.

Cantor der Lehrer von Dietramszell. — Kirche ohne Vermögen.

3 ) M a r i a  E l e n d ,  zu Ende des X V I I .  Jahrh , erbaut. Nococostyl. 
Baupflicht der S taat. Consecrirt am 15. J u l i  1690. Kuppelthurm m it 
3 Glocken. Patronin die schmerzhafte M u tte r Gottes. 1 u lt. port. Orgel
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m it 6 Reg. G o tte s d ie n s t nach Angabe, durch den P farrer zu halten. 
Cantor der Lehrer — Kirche ohne Vermögen.

4) S t .  L e o n h a rd , erbaut in  der 2. Hälfte des X V I I I .  Jahrh . Nococo- 
styl. Baupflicht die Gemeinde. Consecrirt am 24. M a i 1774. Kuppelthurm 
m it 2 Glocken. Patron der hl. Leonhard. 3 a lt. port. Kleine Orgel m it 
4 Reg. H l. Messen und Aemter nach Angabe, durch den P farrer zu halten. 
Cantor der Lehrer von Dietramszell. —  Kirche ohne Vermögen.

I n  Dietramszell befindet sich noch die v. Schilcher'sche Gruftcapelle.

! l l .  F ilia lk irchen : 1) L in d e n , an der Straße von Dietramszell nach Deisenhofen 
gelegen. Erbaut 1629. Nestaurirt 1877. Zopfstyl. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht der S taat. Satte lthurm  m it 2 Glocken, gegossen von Bernhard 
Ernst in  München 1630 und 1631. 6ous. cinb. Patronin die schmerzhafte 
M u tte r Gottes, 2. Patron der hl. Maternus. 3 u lt. port. 8s. Orgel m it
0 Reg. G o tte s d ie n s t an allen Frauenfesten, an Sonntagen und den übrigen 
Festtagen im  Wechsel m it der F ilia le  Lohen, durch den Cooperator zu halten. 
Bittgänge wie bei der Pfarrkirche. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage ohne V ig il. 
—  Meßner und Cantor der Lehrer in  Linden. —  Vermögen der Kirche: u) reut.: 
1025 47. 71 ^>., b ) nichtrent.: 2288 47.

2) Lohen, seitwärts östlich von der Straße von Dietramszell nach Linden 
und Deisenhofen einsam gelegen. Erbauungsjahr 1520. S ty l  gothisch. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht der S taat. Kuppelthurm m it 2 Glocken, 
die eine 1817, die andere 1857 gegossen in  München. Oons. clud. Patronin 
die hl. Magdalena. 3 u lt. po rt. 8s. Orgel m it 4 Reg. G o tte s d ie n s t: 
m it Ausnahme der Frauenfeste an allen Sonn- und Festtagen abwechselnd m it 
Linden, durch den Cooperator. Bittgänge wie bei der Pfarrkirche. — Gestiftet
1 Jahrtag ohne V ig il. —  Meßner ein Bauer von Lohen, Cantor der Lehrer 
von Linden. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 300 4 7 , I>) nichtrent.: 1341 47 
86

IV . P fa rrve rlM tu isse : Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 2474 47 
43 ^ . ,  Lasten: 1060 4 7  71 .H., Reinertrag: 1413 47. 72 Pfarrhaus: 
Erbauungsjahr unbekannt; geräumig, aber nicht ganz passend. Baupflicht der 
S taat. Hilfspriester: 1 Expositus in  Thannkirchen und 1 Cooperator, welcher 
im  Pfarrhofe wohnt. Beginn der Matrikelbücher 1630. —  I n  Dietramszell 
besteht beim Kloster das Deuringer'sche Beneficium, gestiftet 1711, nach Jnders- 
dorf transferirt 1784, wieder zurück nach Dietramszell 1831. Nominations
recht das Kloster Dietramszell. Einnahmen: 517 47. 17 /Z>. D er Bencficiat 
ist Beichtvater des Klosters. Beneficialhaus keines vorhanden. F ü r den Bm e- 
ficiaten ist vom Kloster Wohnung gemiethet bei H . v. Schilcher.

V. SchulverlM tniste: 1) Schule in  Dietramszell m it 1 Lehrer, 84 Werktags- und 
30 Feiertagsschülern.

2) Schule in  Linden m it 1 Lehrer, 31 Werktags- und 10 Feiertags
schülern. Schulhaus in  Linden 1876 erbaut.

3 ) Schule in  Thannkirchen s. unten.
Aus Dietenhausen der P farre i O tterfing kommen Kinder in  die Schule in  

Dietramszell; aus Frashausen der P farre i Thanning besuchen Kinder die Schule 
in  Linden.

V I. K löster: D as ehemalige Augustiner-Chorherrenkloster in  Dietramszell ist
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jetzt Frauenkloster der Salesianerinnen. Dieselben haben eigene Klosterkirche, 
s. oben.

Mission wurde gehalten vom 29. September bis 7. Octvbcr 1866 durch 
Redemptoristen.

G.rposlltir Ehmnikircht'n.
I. Erpojitnrsch: T h a n n k irc h e n , westwärts abseits der Straße von Dietramszell 

nach Deisenhofen einsam hoch gelegen. Nächste Eisenbahnstationen Holzkirchen 
und Tölz, je 10 Kilometer entfernt. Post Dietramszell.

Eyyosiliuliirche: Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Geräumigkeit 
zureichend. Baupflicht der S taat. Satte lthurm  m it 2 Glocken: a) die größere: 
„.I68U8 M rm rerm « rs x  lluäaoo iu in , 1 itu lu 8  mts triuw pba li8  ckolenckat no8 ul) 
om ni ina lo. Oo88 N iet) 4. LI. Im n ^ö n e M s r in  Uüuebön anno 1710." 0) D ie  
kleinere: „8u8un llL  heiß ich, LVoltzung- L tö ^e r goß mich 1575." Ooim. äub. 
Patrocinium am Feste der hl. Katharina (25. Nov.). 3 u lt. l ix . 88. L . 
Om. bei der Kirche ohne Capelle. O rgel m it 8 Reg. G o tte s d ie n s t an allen 
Sonn- und Festtagen. Concurs am 25. November. Ewige Anbetung am 
0. Dezember. Bittgänge an den 3 ersten Samstagen nach Ostern nach Siegerts
hofen, gemeinschaftlich m it der Pfarrgemeinde und m it geistlicher Begleitung. — 
S t i f t u n g e n :  15 Jahrtage ohne V ig il, 1 Jahrmesse. —  Den Meßner- und 
Cantordienst versieht der Lehrer in Thannkirchen; eigenes Meßnerhaus existirt 
nicht. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 5171 4 /. 43 ^ . ,  ich nichtrent.: 
5628 47. 94 ^>.

I I .  Filialkirchen: 1) B a ira w ie s  an der Is a r  und an der Straße von Tölz nach 
Ascholding gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch. Geräumigkeit 
zureichend. Baupflicht der S taa t. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Oon8. 
lind . Patron der h l. Colomann. 1 u lt. po rt. G o tte s d ie n s t nur an Werk
tagen. —  Meßner ein G ütler in  Bairaw ies. —  Kirche ohne Vermögen.

2) H um bach, an der Straße von Dietramszell nach Ascholding gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt. Ohne ausgeprägten S ty l.  Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht der S taa t. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Oon8. club. Patronin 
die h l. Anna. 1 u lt. xo rt. G o tte sd ie n s t nur hie und da an Werktagen. —  
G e s tif te t 1 Jahrtag ohne V ig il. —  Meßner ein Bauer von Humbach. —  
Vermögen der Kirche: u ) rent.: 552 47. 57 ^ . ,  b) nichtrent.: 1157 47. 75

3 ) R a m p e rts h o fe n , an der Is a r  einsam gelegen. Erbauungsjahr un
bekannt. S ty l gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht der S taat. 
Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Consecrirt am Freitag vor S t.  Gallus 
1518. Patron der h l. Georgius. 3 a lt. lix . Om. ohne Capelle. G o t te s 
d ienst nur an Werktagen. —  G e s t if te t 2 Jahrtage ohne V ig il. —  Den 
Meßnerdienst versehen abwechselnd die 3 nächsten Bauern. — Vermögen der 
Kirche: a) rent.: 731 47. 43 /H., 5 )  nichtrent: 1196 47. 62

C a p e lle n , die aber nur der Privatandacht der bezüglichen Ortsbewohner 
dienen, befinden sich in  Föggenbeuern, Bairaw ies, Einöd, Punding und Helching; 
die letztere m it Vermögen: a) rent. 457 47. 12 /H., b) nichtrent: 417 47. 39

I I I .  Erpollturverhäitnisse: 14b. eolla t. Einnahmen: vom Rentamt 900 47. incl. 
Gehaltsaufbesserung; fü r herkömmliche Gaben 87 47. 28 ^ . ;  dazu die sämmt
lichen Stolgefälle m it Ausnahme des M ortuarium  und der Gebühren für
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iLponsalieuaufnahme. Keine besonderen Lasten. Expositurhaus erbaut zu Anfang 
dieses J a h rh u n d e r ts , ziemlich geräumig und gut erhalten; dabei ein G arten. 
Baupflicht die Expositurgemcinde.

IV. SchlllverlM tllisse: Schule in  Thannkirchen mit 1 Lehrer, 73 Werktags- und 
22 Feiertagsschülern. D ie  Kinder der Ortschaft Leismühl besuchen die Schule 
in  Dietramszell. Schulhaus in Thannkirchen 1574 neugebaut.

M eine Notizen. D i e t r a m s z e l l ,  in alter Zeit L o lla , Z ell, manchmal L eitn  
8 . N u rtiin  vder v ie trn m i genannt, führt seine G ründung hinauf bis zum Ende 
des X I. J a h r h . I m  I .  1098 siedelten zwei fromme M ä n n e r, O tto  und 
B erengar, nebst einem Priester D ietram  an einein einsamen O rte , Eglingerfurt 
genannt, a ls Eremiten sich an. Nach ein paar J a h re n  wählten sie sich nicht 
fern vom ersten einen zweiten A ufenthaltsort, da wo jetzt D ietram szell steht. 
H ier bauten sie ein Kirchlein auf tegernseeischem G runde zu Ehren des hl. 
M artin u s  und ein kleines Kloster. (N o n . Loio. VI. 105 .) I m  I .  1102 
sprach eine Versammlung von Edelleuten, darunter Abt Udalschalk von Tegern
see, dem neuen S tif te  den Zellerwald zu, und begabte letzterer dasselbe m it 
mehreren anderen G ütern . Priester D ie tram , der erste P ro p st, erholte sich in 
Nom 1 107  von Papst Paschalis II . die Bestätigung seines Klosters. Bischof 
O tto  d. G r. von Freising weihte das M ünster im  I .  1150 unter Assistenz des 
Bischofs H erm ann von B rixen ein. (L unch N o tro p . 8ulisi). I I .  175. 176 .) 
Propst D ietram  starb im I .  1147. S e ine  ersten Nachfolger waren nach einein 
Klostercataloge bei HunNch Conradus und A lbertus; unter ihnen begannen schon 
Zwistigkeiten zwischen den Klöstern Dietram szell und Tegernsee. D ie  Aebte 
von Tegernsee beanspruchten aus G rund  der oben angeführten Thatsachen gewisse 
Vorrechte über das S t i f t  D ietram szell, welche dieses nicht anerkennen wollte. 
I m  I .  1173  klagt Abt N upert von Tegernsee, daß die B rüder der S t .  M a r tin s 
zelle ihren greisen und verdienstvollen V ater E . (Engelm ar) nach Gutdünken 
abgesetzt hätten. E s  stand ihnen dam als Gerolch als Propst vor (L e ro lo ü  
p re p o s itu s  8 . L lurtm i «Io Lolin). (Lion. Ooio. V III . 517. V I. 1 84 .) Propst 
Eberhard I. erscheint um das I .  1180. Am 7. Aprit 1 1 8 7 , im II . J a h re  
seines Pontisicates, bestätigte Papst Urban I I I .  dem Verweser der S t .  M a rtin s 
zelle, Reinhard (Loiuim rsto, k ro v iso ri LeIIno 8 . N u rtiu i) , die D otationsgüter 
seines Klosters und insbesondere die Kirchen N am pertshouen, B iburch , sparn- 
fluch, 8 . LoovAÜ Loolomum und 8 . L lurtiu i in  dem Niedt. (Abschrift im 
erzb. O rd . Arch.* **) I n  dem I .  1208 tr itt  Propst Heinrich, 1237  und 1240  
Propst O tto , 1201 Propst Rüdiger von Celle oder D ietram szell urkundlich als 
Zeuge auf. Um die Z eit des letztgenannten P rä la ten  (1 2 6 9 ) begegnet uns 
auch schon ein P fa rre r dieses O rte s : L a in rio u s  p lodarm s «Io L sIIs. (Ä on. L oiv . 
V I. 2 20 .) I n  einem zu Sendling  erlassenen Richterspruche äst. 10. Dezember 
1281 finden w ir den N am en eines weiteren Propstes zugleich m it der heutigen 
Form  unseres O rtnam en s: U n s IV ern .jü s r)  U psts iu  O istrum sosIIo . (Oberb. 
Arch. X X . 11 .) Am 12. Februar 1313  schließt Propst O rto lf  von Celle 
einen sehr merkwürdigen V ertrag  m it dem Abte von Tegernsee wegen des Holz-

P  Diese Reihenfolge der P röpste von  D ietram szell ( N s t r .  L a l is b . II. 179) ist unzuverlässig. 
M ehrere beurkundete N am en , wie Gerolch, R ü d iger, W cruher, sind ausgelassen, statt 5 P r ä 
la ten  N am en s  J o h a n n e s  werden deren n u r  4  g en an n t, auch die historische O rd n u n g  der 
N am en  ist nicht eingehalten. J a h rz a h le n  fehlen gänzlich.

**) Durch I r r th u m  des Abschreibers trä g t  diese Urkunde, die in  den A o n . I lo ie . fehlt, die J a h r 
zahl 1180.
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bezuges aus dein Zellerwalde, der ihren beiderseitigen Grundholden für die 
Folgezeit zustehen sollte. Lote. V. 244.)

Um diese Zeit fällt auch schon die erste fromme Stiftung zur Klosterkirche, 
von der wir Kenntniß haben. Am 4. J u l i  1330 giebt Offney von Eurings- 
purc dem hl. M artin  zu Zell das Lehen zu Ernhaim, damit an jedem Freitag 
beim hl. Kreuzaltare eine Messe gelesen werde. (k6§ . Loio. VI. 336.) 
Wahrscheinlich geschah dies unter Propst Eberhard II., der um diese Zeit regiert 
haben muß. Eine ähnliche S tiftung von Wochenmessen zu Ehren der Gottes
mutter machte im I .  1360 Propst Ulrich I. und im I .  1363 Ulrich Slehär, zu 
Holzhausen und KumbSdorf P fa rre r, der bestimmte, es solle zu Dietramszell 
nach der Terz, vor dem Anfang des Fron Amtes die Antiphon gesungen werden: 
nlwu rollem ptoris inutsr mit einer Collecte ä s  Loutu. (Geiß, Reichsarchivs- 
Negesten.) Unter Propst Ulrich I. verlieh Bischof Albert II. von Freising am 
6. J u n i  1358 dem S tifte  Dietramszell das Patronatsrecht auf die Pfarrei 
Thannkirchen. (Erzb. O rd. Arch.)

I n  einem Vertragsbriefe des Propstes Heinrich II. von Dietramszell vom 
30. November 1346 erscheint unter den Zeugen Linnhart der Schuelmaister von 
Zell. (Pfatrisch, Gesch. des S tiftes Beuerberg, S .  34.)

Aus dem XV. Ja h rh , finden wir Klosterrichter zu Dietramszell verzeichnet, 
deren übrigens schon früher mehrere gewaltet haben müssen, da bereits Kaiser- 
Ludwig der Bayer (1332) dem dortigen Propste „das Recht zu richten" mit 
gewissen Beschränkungen verliehen hatte. Unter Propst Liebhart im I .  1422 
ist Heinrich der S lehär als Klosterrichter zu Zell beurkundet. (Vgl. Oberb. 
Arch. XXVI. 48.) Die Amtsführung des Propstes Liebhart verschaffte dem 
S tifte  Dietramszell einen sehr günstigen Nus; im I .  1435 wurde der Dechant 
zu Dietramszell, Konrad Schlecher, zum Propste von Weyarn postulirt. (Outu- 
loAus U6liKio8orum IVe^Z-ronsium 1797 tol. 4 .)

Auf die Pröpste Johann  II. (1440 bis o. 1456), Ambrosius (o. 1462 
bis 1471) und Johann  III. (o. 1473— 1494) folgte Propst Ulrich II., mit seinem 
Familiennamen Leißmüller geheißen (1495— 1520). E r schloß, wie auch seine 
Vorgänger mehrere Conföderationen mit auswärtigen Klöstern, so1507 mit G ars; 
1514 mit Ranshofen, Suben und S t .  Nicola nächst Passau. M it seiner Zu
stimmung stiftete am 4. November 1500 P etrus Landauer und seine Hausfrau M a r
garetha eine ewige Messe in die Kirche zu Dietramszell, welche S tiftung Bischof 
Philipp von Freising am 11. November dess. I .  bestätigte. (Acten des erzb. O rd.)

AuS der Regierungszeit der Pröpste Johann IV . Sachsenkamer (o. 1521) 
und Augustinus (1528— 1544) sind uns nur Nachrichten über Kauf- und Tausch
verträge erhalten. Propst Wolfgang I. (o. 1560— 1584) war kein guter W irth- 
schafter; er mußte viele Klostergüter veräußern. Auf ihn folgten die Pröpste 
Johann  V. (1584— 1594) und P au l Hirschauer (1594— 1615); letzterer wurde 
aus nicht näher bekannten Ursachen zur Resignation veranlaßt. Wolfgang II. Carl 
stand seinem S tifte  nur 3 Ja h re  (1615— 1618) vor, worauf er die Propstei zu 
Jndersdorf übernahm. Von seinem Nachfolger Propst Caspar I. (1618— 1626) ist 
nur bekannt, daß er vom Bischöfe Beit Adam 1622 die vielsagende Erlaubniß er
wirkte, den Chor statt uin 11 Uhr Nachts, um 6 Uhr früh abzuhalten. (Oöissmim.)

Ein edlerer Geist beseelte den Propst Georg (nicht Gregor) Wagner (1626 
bis 1645). I m  damaligen Schwedenkriege, in welchem u. a. 1632 ein Treffen 
bei Kirchbichl und Dietramszell vorfiel wurde das Kloster wiederholt „uf das 
march" ruinirt. J a  am 11. September 1636 ging dasselbe innerhalb einer 
S tu n d e  in Flammen auf? ') Propst Georg erbaute dasselbe, so gut es in jener

Oie lovis wtra ootavam Xativitatis II. V. KI. (guso oi-at 11. 8oxt. Armi 1636).
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schweren Z eit anging, von neuem. E r konnte es allerdings nicht viel besser, 
a ls  es vorher gewesen, d. h. nur aus Holz aufführen. Z u  einiger Beihilfe 
incorporirte Bischof Veit Adam am 3. Februar 1640  dem S tif te  D ietram szell 
die P farre i Thannkirchen vollständig. (N L iok e lbeoü , Iiist. lA-minZ. II. 1. 
3 9 2 .)  V on den nun folgenden Pröpsten Augustin II. Aichner (1 6 4 5 — 1 66 2), 
Augustin III. Schweighart (1 6 6 3 — 1670) und H artm ann "ch (1 6 7 2 ) liegen 
uns nähere Notizen nicht vor.

Unter Propst F loridus (1 6 8 0 ) gerieth das S t i f t  in  sehr große A rm uth, 
der seine Nachfolger Caspar II. (c. 1 6 8 2 ) , M arzellinus O berm ayer (o. 1684 
bis e. 1 70 0 ), welch' letzterer in  Nothenbuch starb, und Eusebius (ros . 1702) 
nicht abzuhelfen vermochten. D em  Kloster drohte bereits der Untergang. D a  
wurde durch die W ahl des Dechants P e tru s  O ffner von Beuerberg zum Propste 
(1 7 0 2 ) ein glücklicher Umschwung herbeigeführt. Dieser treffliche P rä la t  führte 
in  B älde eine bessere D iscip lin  ein, befreite das S t i f t  von seiner Schuldenlast 
und baute die Pfarrkirche zu S t .  M a rtin  von neuem a u f, so daß sie im 
I .  1722 eingeweiht werden konnte. (Erzb. O rd . Arch.)

Nach dem Tode des Propstes P e tru s  gelangte D ietram  II. Hipper aus 
Weilheim zur Vorstandschaft (1 7 2 8 — 175 4). E in  Miaun voll Einsicht und 
Thatkraft, legte er alsbald den G rund  zu einem neuen herrlichen Kloster- und 
Kirchenbau und führte sein Werk auch g ro ß e n te ils  zur Vollendung. Papst 
Benedikt XIV. belohnte seine Verdienste dadurch, daß er ihm und seinen Nach
folgern am 1. M ärz  1741 den Gebrauch der Pontificalien verlieh. (B ulle im erzb. 
O rd .)  S e in  Nachfolger Franziskus Kamm aus M ünchen (1 7 5 4 — 1 76 9) brachte 
den B a u  des Klosters zum Abschluß; die Klosterkirche ließ er durch die Künstler 
I .  B .  Z im m erm ann, F . X. Schm ädl und M . Heigl m it Gemälden und S tucca- 
turen ausschmücken. E s folgten die Pröpste Leonhard Schwab (1 7 6 9 — 1777) und 
Jnnocenz Deiserer (17 77 — 179 8), welche m it Unglücksfällen aller A rt zu kämpfen 
hatten. D e r gelehrte Propst D ietram  III. M auser, früher Universitätsprofessor zu 
Ingo ls tad t, regierte kaum ein halbes J a h r ;  er starb an einem schmerzlichen Leiden 
zu M ünchen am 19. M ärz  1799. D e r letzte Propst M axim ilian  G randauer 
(1 7 9 9 — 1 803) mußte am 14. J u l i  1801 sein S t i f t  von den Franzosen über
fallen sehen, welch' schrecklicher Besuch sich mehrfach wiederholte. B eim  E in 
tritte der Säkularisation  im Frühjahre 1803  w ar das Kloster durch Contributionen 
ohne Z ah l erschöpft und auögesogen. D e r  Convent bestand im I .  1799 außer
dem Propste und dem Dechant, aus 13 Chorherren; auch befanden sich hier 
als Novizen 2 Candidaten der Theologie; k . Xaver Fiechtner fungirte als 
Professor der Theologie. U. A nton Leinfelder a ls  Professor des S em in a rs , 
welches daselbst existirte. Zwei M itglieder des S tif te s  lehrten am Gymnasium 
zu Neuburg. I n  der Stiftsbibliothek fand die Aufhebungscvmmission an 
Seltenheiten 2 Jncunabeln  vom I .  1470  und 147 4  nebst 131 anderen alten 
Druckstücken vor.

Am 12. September 1803  wurden durch den Aufhebungscommissär Nheinl 
die Klostergebäude zu D ietram szell zum Verkaufe ausgeschrieben, nachdem man 
schon früher einzelne Theile des In v e n ta rs  veräußert hatte.

Propst M axim ilian  G randauer zog sich nach G rafing zurück, wo er am 
31. August 1828 starb.

I m  I .  1805  wurde Dietram szell eine selbstständige P fa rre i; der Excon-

L lo rm stö riu m  u o s tr u m  rin io n  N o ra  o t  P i l ä e m  r o r t i s ,  v i v o  ckvÜÄtz'rnvit. (Notiz im  
erzb. O rd . Arch.)

I  N on  ihm  existirt die B estä tigung  der Dietcnhauser'schm  Wochcnmesse <1e1. 4 . Aug. 1672 im 
erzb. O rd . Arch.
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ventual Albert Rudolf erscheint als erster P farrer daselbst; er wirkte in dieser 
S tellung bis zum I .  1821; vgl. unten bei den Personalnotizen.

D er Exconventual k .  Ollegar Jochner stiftete im  I .  1816 den jetzt so
genannten Ollegarischen Armen- und Schnlsond m it 1350, beziehungsweise 
400 fl.

E in  erzbischöflicher Erlaß vom 24. Januar 1851 bestimmte, daß die ehe
malige Klosterkirche zur seligsten Jungfrau  statt der bisher benützten S t .  M a rtin s 
kirche als Pfarrgotteshaus von Dietramszell dienen solle.

A u f der Epistelseite der Kirche gewahrt man in  einem Kästchen unter G las 
die Reliquien des sel. D ie tram , des Gründers der ehemaligen Augustiner
propstei. A u f dem Kästchen steht die altd., später schlimm überarbeitete Statue 
D ictram s, von gothischen Spruchbändern umgeben. Unter den Reliquien be
findet sich eine ornamentirte Steinplatte m it der Insch rift:

Hir ligt her dirt 
tram drr rrst 
Srspst und stist 
strr des Klosters.

F rauenk los te r D ie t ra m s z e ll.  D ie  Geschichte der Einführung des 
Ordens der Salesianerinnen in  Bayern ist bereits im  I I .  Bande dieses Werkes 
S . 344— 346 erzählt. W ir  ergänzen hier nur den dort gegebenen Bericht von 
dem Zeitpunkte an, da die Schwestern des Ordens der Heimsuchung m it könig
licher Genehmigung vom 21. A p ril 1831 ih r Kloster und Pensionat aus 
Jndersdorf nach Dietramszell verlegten.*) D as Kloster Dietramszell war nach 
Auflösung des Chorherrenstiftes theils an Herrn F. v. Schilcher verkauft, 
theils den Clarissinnen vom Anger in  München zum Wohnsitz angewiesen 
worden. (V g l. Bd. I I .  S .  367— 368.) Von letztgenannten Nonnen lebten 
im I .  1831 nur noch sechs, welche m it den Salesianerinnen ihre Wohnung 
theilten. H err v. Schilcher räumte denselben laut Vertrag m it der königl. 
Negierung die Nutznießung des Gartens und einiger Gebäudetheile e in , so 
lange als Salesianerinnen daselbst wohnen würden; das k. Aerar bestritt die 
Herstellung der Gebäude und vergrößerte dieselben im  I .  1837 durch einen 
Anbau gegen Norden, um dem Erziehungsinstitute die nöthig gewordene Aus
dehnung zu gewähren.

D ie  Klostergemeinde war bis zum I .  1838 so erstarkt, daß sie nach dem 
Wunsche des hochw. Bischofs von Negensburg, Franz X. v. Schwäbl einige 
Schwestern zur Gründung eines Klosters in  Pielenhofen abgeben konnte, welch' 
letzteres am 29. Januar 1839 feierlich eingeweiht wurde. I m  I .  1846 
wurden die Stiftsgebäude im  nahen Beuerberg erkauft, m it Ordensschwestern 
besetzt und am 20. September gl. I .  das Kloster eröffnet. D ie  klösterliche 
Gemeinde Dietramszell gründete ferner im  Vereine m it jener zu Pielenhofen 
im  I .  1858 zu Höxter im  Bisthume Paderborn ein Kloster der Heimsuchung; 
dasselbe wurde aber späterhin nach M ühlheim  derselben Diöcese verlegt. I m  
I .  1862 erkaufte das hiesige Kloster das Schloß Zangberg in der Absicht, den 
größeren Theil der Gemeinde und des Pensionates dorthin zu verlegen, was 
auch wirklich im  Verlaufe des genannten Jahres zu Stande kam. F ü r die in 
Dietramszell zurückgebliebenen Schwestern wurde eine neue Oberin gewählt, 
M a ria  Carolina von Pelkhoven, die früher schon längere Jahre das Kloster ge-

Wir folgen hier einer officiellen Darlegung aus dem I .  1864.
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leitet hatte. Das Pensionat, dem E ltern aus allen Ständen ihre Kinder an
vertrauen, befindet sich in  trefflichem Zustande.

Von alterthümlichen Gegenständen besitzt das Kloster einen sehr schonen 
auf dem Eselfüllen sitzenden Christus von altd. A rbe it, der aus dem Anger
kloster hieherkam.

A ls  werthvolle Reliquie w ird hier auch ein O rig ina lb rie f des hl. Franz 
von Sales aus dem I .  1610 aufbewahrt.

Ueber Dietramszell vgl: D eutinger, ält. M a tr. §§. 35. 333. 341; 
Eberh. G f. v. Fugger, Kloster D ietramszell, 1880; Lletropolm  8ulisd. I I .  
175— 179; ^VeninA, DopoZr. Luvuriue  I .  255. m. Abb.; Kalender fü r kath. 
Christen 1861, S . 89 m. Abb.; Meidinger, Beschr. von Landshut und S tra u 
bing, Anhang>S. 329— 331; Vaterländ. Magazin V . 327.; Voll. lu t. 1348. 
1349. 1350 der Münch. S t.  B ib l.

K re u zb ich l, 1641 nach dem Muster des hl. Hauses zu Loretto erbaut, 
besteht aus der ursprünglichen Capelle und einem Vorbau.

D ie  Schmid'sche M atrike l (1740) bemerkt: Hoc suasilnm p>wp6 mouu- 
s te r iu ili O iö tru w d s -^e ll m  oolls s itu iu  . . . u ltu rs  lm bat unuw  in  Iwnoroni 
I4""° V ii'A in is  lleä ieu tn in ; lo ris  turnen extra  suoellnw u liu  sunt rrlturiu  
ein«, Quorum nnum in  üou. 8. I le o rZ li et D ä u lr ie i, u lterum  in  Iren. 
8. I la r t l lm lll l i  est (ieäioutuw.

M a r ia  E le n d , gleichfalls ein Kirchlein neueren Ursprunges m it nicht un
bedeutender W allfah rt, w ird  in  der M atrike l vom I .  1740 „euxe llu  Oln-isti 
p u tie n tw " genannt.

D as Patrocinium der Capelle scheint also gewechselt zu haben; schon in 
der Pfarrbeschreibung vom I .  1817 w ird als Patronin die seligste Jungfrau 
genannt.

S t .  L e o n h a rd , wahrscheinlich aus dem M itte la lte r stammend, war noch 
vor 150 Jahren eine kleine Capelle ohne Sacristei.

D ie  Schmid'sche M atrikel kennt das jetzige ansehnliche Gotteshaus noch 
nicht. Dasselbe, in  der zweiten Hälfte des X V I I I .  Jah rh , erbaut, hat Fresken 
von Christian Wink.

Ueber die hier bestandene Leonhardsfahrt vgl. den Kalender fü r katholische 
Christen 1861, S . 117, woselbst auch die hiesige Kirche abgebildet ist.

T h a n n k irc h e n , lÄ n e l l i r ie lm / )  gehörte zu den Taufkirchen, deren Besitz 
im  I .  795 zwischen dem Bischöfe von Freising und dem Abte von Tegernsee 
streitig war. (Uöioüeldöeü, b is t. X ris inA . I .  2. X . 121.)

Thannkirchen ist in  hohem Grade merkwürdig dadurch, daß es schon im 
IX .  Jahrh . S itz eines Chorbischoss war. Unter Bischof Anno um das I .  860 
nim m t der Chorbischof Herolf (1IoroIlÜ8 O tiori Lp iseoxus) von dem Gottes
hause zu Thannkirchen Besitz und verspricht der Kirche zu Freising stets an
hänglich zu bleiben. E r empfängt seiner Würde gemäß zugleich m it der I n 
vestitur eine Anzahl hl. Gewänder, sowie liturgischer und exegetischer Bücher, 
sowohl fü r Thannkirchen als auch fü r einen anderen nicht näher genannten O r t ;  
außerdem noch 45 Eigenleute. (NeiodölbsoU, bist. X ris inA . I .  2. X . 704.) 
I m  I .  1315 w ird Thannkirchen als einfache P farre i des Decanates W olfrats
hausen aufgeführt. Daß diese in  der Folge dem S tifte  Dietramszell incorporirt 
wurde, fand schon oben Erwähnung.

0 Kirche bei der Tanne. (Freudensprung.)
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B a ir a w ie s ,  wohl der S itz des O istpcät äs k s ra ,  s. 1095 (N on. 
Lo io . V I.  57 ), kommt m it seinem heutigen Namen erst im  X I I I .  Jahrh . vor. 
I m  I .  1283 schenkt Udalrich Frey von Peurerwis ein G ut zum Kloster 
Benedictbeuern. (N s is lis lb ssü , v llron. L . Lu run . p. 131.) D ie  Form Ls rs - 
rv i86 ll''') erscheint 1322, kü rub is  1478. D as Kirchlein daselbst finden w ir  
erst in  der M atrike l vom I .  1524 als M u lis  soolssia 8. Lo lom unn i in  
Lararvi88 verzeichnet. Es befand sich hier eine schöne altd. S cu lp tu r, die 
14 h l. Nothhelfer, die sich bei einer versuchten Restaurirung als zu morsch 
erwies und zerfiel.

H um bach ist um das I .  1145 beurkundet m it L iK iboto  äs llu n tp nsü , 
der als Zeuge in  Tegernsee au ftritt. (N on . Lo iv . V I. 84.)

I m  I .  1483 stiftet Christoph Landsidler von Humbach eine Wochenmesse 
aus dem S t.  Johannisa ltar zu Dietramszell sammt einem Jahrtage. (Erzb. 
O rd . Arch.)

D as hiesige Kirchlein nennt die Sunderndorffer'sche M atrike l vom I .  1524: 
soslsÄa W a lm  8 . ^nng-s in  H uuätpueli. A u f dem andern A lta r, sagt die 
Pfarrbeschreibung von o. 1580 „R aßt sancta A inpeta".** ***))

R a m p e rts h o fe n  erscheint um das I .  1075 als R a m x s rtm k o v a ,*^ ) 
an welchem O rte  die edle W ittw e W illipurch ein G u t nebst der dortigen Kirche 
(p rsä iu in  . . . oum Lssl68 iL) und vielem Grundbesitz zum Altare des hl. 
Q u ir in  in  Tegernsee schenkt. (Ä o n . Lo is . V I. 46.) Während in  der M atrike l 
vom I .  1524 von dieser Kirche keine Erwähnung geschieht, findet sie sich ge
nannt in  der Schmid'schen M atrike l vom I .  1740: Lso lss ia  tilia lm  8. 6so iAÜ  
in  kainxsrlÄÜ otksll (oum oosw stsrio ).

L inden  w ird  m it gleichem W ortlaute in  der M atrike l vom I .  1315 als 
F ilia le  von Thannkirchen aufgeführt.

I m  I .  1450 lag aus dem Hause des Michel Hausknecht, Floßmanns zu 
München, ein P fund Wachs ewiger G il t  „daz unser lieben Frauen zu Linien" 
im  Wolfratshausener Gericht. (N on. Loio. X X . 373.)

I m  gothischen Thurmgewölbe der hiesigen Kirche haben sich Wand- und 
Deckenmalereien aus dem Anfange des X IV .  Jahrh , erhalten, die hohes Interesse 
bieten. Nordwärts sieht man den Tod der hl. Jungfrau  (die auf prächtiger 
goth. Bettstelle liegt), ostwärts die Anbetung der 3 Weisen, südlich die Krippe 
und die Aufopferung im Tempel, westlich die Verkündigung und in  der Fenster
laibung S t. Margaretha und S t .  Katharina. D ie  Conturen sind stark m it 
bräunlicher Farbe gezogen, das C olorit ist übrigens sehr abwechselnd und 
wirkungsvoll; die damals noch herrschende byzantinische Ste ifheit erscheint vielfach 
durch lebensvollere Formen in  Geberden und Gesichtsausdruck überwunden.

Lohen , in  der M atrikel vom I .  1315 L lia  I^oüsn genannt, w ird in 
einer Pfarrbeschreibung, ungefähr aus dem I .  1585, folgendermaßen beschrieben:

„ I te m  das erste t i l ia l  m it Namen Lochen benannt H at I n  I m  3 altäre vnnd 
ist die patrona Sancta M a ria  Magdaleina vnd alle Wochen ain Meß darauff 
gelesen: der andere altar ist Consecriertt in  dem Namen des Heiligen Ertz 
marterers sant steffan . . . der d r i t t . . .  in  dem Namen dcö Heiligen marterers 
sancti Sebastiani."

*) Wiese von Peru. Die Bedeutung dieses Wortes iu u»S uubetauut.
« )  Vgl. über diese Heilige Bd. II . S . 510.

***) Bei dein Hofe des Rantbert. Körsteman» 1. 1032.
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I n  der Matrikel vom I .  1740 wird der eine Seitenaltar 88. lounn.
Lapt. st Doonurcki, der andere 88. Ltoplrani et Vluldurxao genannt.

Föggenbeuern tritt im I .  1060 als Diurru, 1145 als Veodepuoru^)
(Non. Dolo. VI. 162. 99.), Manhartshofen, 1045 als NoZillimi-tkova?*) auf.
(Non. Loie. VI. 25.)
I n  literarischer Hinsicht hat Dietramszell besonders aus dem letzten Jahrhunderte  seines B e

stehens einige ehrenwerthc Namen aufzuweisen, die zum Theil schon genannt sind. ? .  Anton 
Schnur, 1710—1715, Professor der Philosophie daselbst, P  zu B eiharting 1748, veröffentlichte zu 
dieser Z eit: V izeas ä issö rta tio n u ru  p tn lo so p b io n ru in  cio nnilua, r a t io n a l i .  bloiinetzii 1710. 
Chorherr Albert Rudolf, P  a ls  P fa rre r zu Feldkirchen 12. J u l i  1823, machte sich a ls  Dichter be
kannt. (V gl. Gödeke, G rundriß  I I I .  S .  1010.) 12 Herkulan Wieser, Chorherr, dann Beichtvater zu 
Dietramszell, P  zu Tegernsee 7. Septem ber 1839, w ar ein beliebter und fruchtbarer Componist.

Z u  Zellbach ist 1784 geboren Joseph S u tn e r , später Beamter im  Finanzm inisterium  zu 
M ünchen, Verfasser mehrerer epischer und lyrischer Dichtungen, P  18. November 1835.

2. Gaissach.
Pfarrei mit 900 Seelen in 166 Häusern.

Gaissach, D ., Pf.-K ., P f .-S .,  -!>
77 S . 1 1 H . - K i l .

R eu t, E ........................
Schalchbauer unterm

6 S . 1 H. 0 „K il.

Gründen, W. . . . 31 „ 5 „ 4 „  „ Berg, E ..................... 5 „
Kollern, W . . . . 18 „ 5 „ 4 „ Schalchern, W . . . . 22 „ 5 „ 1,2 ,,
Lehen, D ................... 66 „ 11 „ 2 „ Steinbach, Ober-, z. H . . 24 „ 8 „ 6,2 „
Löxen, W .................. 11 „ 2 „ 2„  „ Steinbach, Unter-, z. H . . 30 „ 3 6 „
Lus, W .................... 7 „ 2 „ 3 „  „ Stillrest, E .................... 6 „ ^ „ ^,5 „
M oos, W ................. 10 „ 2 „ 2„  „ Taxnern, W .................. 21 ,. 1 „ 1,-. ,,
M ühl, D ., Schule . 76 „ 17 „ 1,., „ Untergries, z. H. . . . 81 „ 22 „ 2-2,, „
Obergries, z. H. . . 129 „ 24 „ 5 „ -6 „ Untermberg, W . . . . 23 „ 3 „ 5 „
Oberreut, W . . . . .26 „ 6 „ 3 „  „ Unterreut, W ................. 14 2 „ 3„ „
Pfistern, W . . . . 16 „ 3 „ 2 „ W idmoos, W ................. 16 „ 5 „ 2 „
P u c h e n , W . mit Cap. 
R a in , z. H . . . .

49 „ 6 „ 4 „
112 „ 12 „ 5 -5 ,,„

Wötzl, W .......................

A n m e rk u n g e n :  1) I m  Pfarrbezirk befinden sich z. Z , 2 Protestanten, nach Rosenheini eingepfarrt.
2 ) Umfang der P fa rre i circa 3b Kilometer.
3) Wege gut, beschwerlich.
4 ) Die Ortschaften der P farre i gehören in  das Bezirksamt Tölz und in die politische Gemeinde 

Gaissach.

I. Pfarrstst: Gaissach, hoch gelegen mit prächtiger Aussicht. Nächste Eisenbahn
station Tölz, 3 Kilometer entfernt. Post Tölz.

Pfarrkirche: Erbaut zu Ende des vorigen Jahrhunderts. Nenaissaucestyl. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Kuppelthurm mit 
4 Glocken, gegossen von Bachmaier in Erding, die 3 kleineren 1863, die große 
1864. Inschriften: a) die große: „8anot6 ckosoplr ora pro nodis. — lln- 
KWolmllt au8 IreirvilliMu Oatmn cko8 4o86pli lHaior und cksr lVurrg'owoincko 
6ai88aoll." b) die zweite: „Luneto Nioliael oru pro nokm. V tul^uro 6t 
t6wp68tat6 liliora. no8 ckosu OIrristo." o) Die dritte: „Lanoto Lobastiauo 
ora pro noki8. p68t6 lckm6 6t Kollo libora, no8 D. 4. Olrr." ck) Die 
kleinste: „Lanota, Naria oru pro uodi». -4 subitaima improvisa ot por- 
potua morto likora no8 Domino 4o8n Olnisto!" 6on8. ckul». Patroeinium

0  Vielleicht: bei den bunten Gebäuden.
Bei dem Hofe des M eginhart. Förstemann 1. 892.
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am Feste des hl. Michael. 3 a lt. (ursprünglich üxu, exsecrirt), jetzt port. 8s. L . 
Om. bei der Pfarrkirche ohne Capelle. Orgel. G o tte s d ie n s t an allen Sonn- 
und Festtagen, ohne Wechsel. Concurs am Feste der hl. 3 Könige und am 
Patrocinium. Ewige Anbetung am 24. October. Sept.-Ablässe am Neujahrs
feste, Fastnachtssonntag und Dreifaltigkeitssonntag. Außerordentliche Andachten: 
im  Advent Rorate, nach Angabe, in  der Fasten Kreuzwege, an den Sonntagen 
herkömmlich Rosenkranz, im  M a i Maiandachten, fre iw illig . Außerordentliche 
Bittgänge nicht üblich. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem 
(am Kirchweihmontag), 52 Jahrtage ohne V ig i l ,  88 Jahrmessen; außerdem 
1 hl. Am t fü r den S tifte r des hl. Grabes.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Heilig D re i König-Versammlung, entstanden 1710, 
oberhirtlich genehmigt am 1. J u l i  1 7 3 9 , erneuert am 23. Dezember 1751. 
Hauptfest das Fest der hl. drei Könige; Concurs, 6stündiges Gebet (gestiftet); 
im  Laufe des Jahres werden 9 hl. Aemter und 7 hl. Messen fü r die lebenden 
und verstorbenen M itglieder gehalten; fü r jedes M itg lied  nach dem Ableben eine 
h l. Messe. Vollkommener Ablaß fü r alle Christgläubigen am Feste Epiphanie, 
verliehen am 14. M a i 1784 in  psrpet. —  Vermögen: 3237 4 /.

2) M ichaeli-Versamm lung, ohne oberhirtliche Genehmigung. Hauptfest 
Michaelifest, lOstündiges Gebet (gestiftet) und vollkommener Ablaß fü r alle 
Christgläubigen, verliehen am 14. M a i 1784 in  xs rps t. Jährlich 3 h l. Aemter 
fü r lebende und verstorbene M itg lieder; fü r jedes verstorbene M itg lied  1 hl. 
Messe. — Vermögen: circa 800 4 /.

Den Meßnerdienst versieht ein Bauer von Gaissach, den Cantordienst der 
Lehrer von M ü h l. Eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. — Vermögen der 
Kirche: u ) rent.: 30861 47., d ) nichtrent.: 19894 47.

I I .  Nedenkirche: C a p e lle  in  Puchen (Capelle zum abgebrannten Kreuze), erbaut 
1751, vergrößert 1865. S ty l  gothisch (gemischt). Baupflicht die Capellen
stiftung. Beuedicirt. Hölzerner Spitzthurm m it 2 kleinen Glocken. Patronin: 
N u ts r äolorosu. 1 u lt. port. Wöchentlich ein M a l hl. Messe. Am Marcustag 
B ittgang hieher. 1 hl. Jahrmesse gestiftet. — Den Meßnerdienst versieht der 
nächste Nachbar der Capelle. —  Vermögen der Capelle: u) rent.: 1727 47., 
d ) nichtrent.: 1530 47.

III. Pfarrverhüttniffe: Präs, der P farrer von Tölz. Fassion: Einnahmen: 1558 47.
41 /H., Lasten: 83 47. 95 ^ . ,  Reinertrag: 1474 47. 46 ,-H. Onuscapital zu
265 47. bis 1892 m it jährlich 25 47. 71 /H. abzutragen. W iddum: 12 Im
84 u 88 <qm —  37 Tagw. 71 Dezim. Aecker, 5 du 91 u 85 —
17 Tagw. 37 Dezim. Wiesen, 2 du 31 u 70 yw  —  6 Tagw. 80 Dezim.
Torfstich und Streufilze; dazu zu Hof Holzantheil an den Gemeindebergen. 
Durchschnittsbonität: 8— 9. Pfarrhaus 1804 abgebrannt, 1805— 1806 neu
erbaut, geräumig, passend, zu ebener Erde stellenweise feucht; Oekonomiegebäude 
entsprechend. Baupflicht bei beiden der Pfarrer. —  D ie  Matrikelbücher be
ginnen 1643.

IV . ZchulverhältnUe: Schule in  der Ortschaft M ü h l, 1,^ Kilometer vom Pfarrsitze 
entfernt, m it 1 Lehrer, 137 Werktags- und 50 Feiertagsschülern. Erweiterung 
des Schulhauses ist nothwendig geworden und steht in  Aussicht.

Meine Notizen. Gaissach, uä L s i r u d u / )  w ird allem Anscheine nach m it einer 
Kirche von dem Archipresbyter Heriperht und seinem Neffen S ig ih a rt im

0  Ahe der Kitzen. (Freudensprung.)
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I .  817  zum D om e in Freising geschenkt. (L leieüelbso l:, b is t. X risinx . I . 2. 
X . 3 5 2 .)  E s  bestand hier schon in  früher Zeit eine Taufkirche; ein Docum ent 
des X V . J a h rh , bezeugt ausdrücklich, daß zu Gaissach von altersher „T aust 
vnd feuer" ist gesegnet worden. (D es Vers. Chronik des M . T ölz, S .  8 3 .) 
Auch wurden noch im vorigen Jah rhunderte  von vielen Höfen der späteren 
Pfarreien Tölz und Lenggries Altarlaibe in den Widem zu Gaissach abgeliefert. 
(Ibici.) O b  Gaissach ein Edelgeschlecht besaß, ist aus folgendem nicht klar ab
zunehmen. Am 28. Februar 1268 verleiht Bischof Konrad II . von Freising 
dem Heinrich, der genannt ist Gaizzacher, je ein G u t zu Elhpach und Gaizzach, 
damit er letzteres m it seinem eigenen Landgute im  Ameiztal (heute A m ersthal) 
ergänze und verbessere. (Lleioüolbeolr, Inst. bülsinA. I I . 2. p. 61 .)

I m  U rbar .der Bischöfe von Freising (13 05  — 1315) findet sich ein 
„Oktioium aufgeführt. E s  stehen darin zwei Höfe und drei Lehen
zu Gaissach, dann die Ortschaften V orchah, Huppenberg, Elihpah (2  Höfe, 
4  Schwaigen, 5  Lehen), Aw (3  Lehen) und Chumztorf (1 H o f , 2 Huben, 
1 Lehen) m it ihren Abgaben an N aturalien  und diese wieder nach ihrem Geld- 
anschlage verbucht. (U6oIrsll8tLlIsrig.nu X . 251 .)

Um das I .  1383 w ar kein eigener Priester in  Gaissach (dam als F iliale 
von K önigsdorf), obwohl dort der für Gaissach und Lenggries gemeinsame 
Friedhof sich befand. I m  X V . J a h rh , dagegen wird ein eigener O rtsgeist
licher daselbst deutlich erwähnt. Am Erchtag in  den Pfingstfeiertagen 1454  
bestimmen die Gebrüder R udolf zu München drei Schilling Münchener Pfenning 
dazu, „das am  yeder Pfarrer zu Gaissach dem alten M a ir  in dem R au t säligen 
vnd K inrat dem allten Öcham saligen gesessen in  dem Höltzpet in  töltzer gerächt 
vnd begraben zu Gaissach vnd die vnsers lieben Vaters säligen aigen gewesen 
sind, amen ewigen J a r ta g  darumb begen sol auf ainen Heden suntag der da 
kumpt vor fand Andres tag . . . ze Abent m it der vigily vnd an den: M ontag 
fru der darnach kumpt m it der selmeß." (Lion. Loio. X X I. 158 .)

A us noch früherer Zeit bestand zu Gaissach „die Seelmeß an dem freytag 
auf des hl. Creuz altar zu lesen, von den S andauern  gestift", wofür der 
Priester 1 A P f . aus dem Tegernseer Hof zum Schalch erhielt. (D es Vers. 
Chronik von Tölz, S .  82 .)

Am 6. November 1479 stellte I ) r .  Caspar Schmidhauser, D om herr in 
Freising und P fa rre r zu Königsdorf für Gaissach und Lenggries ständige Capläne 
auf und bestimmte, daß jede F ilia le wie ihren eigenen Seelsorger, so ihre be
sondere S ep u ltu r haben und daß der Steinbach die Grenzscheide bilden solle. 
(Idick.)

D e r erste uns namentlich bekannte B icar von Gaissach ist E rhard  Hackl, 
der im I .  1509 urkundlich vorkommt.

Pfarrv icar Ulrich P isca to r verzeichnet im I .  1585  3 A ltäre in  seiner 
Pfarrkirche: „ S a n d t Michael des ertzengl, mer iv v sn tio  scte crucis: E t sandt 
Sebastian a lta r ."  A ls T itu lu s  des zweiten A ltars  ist 1740 L . V. Lluriu 
genannt.

D er letzte P farrvicar von Gaissach, Joseph M itte rm ahr, wurde im I .  1837 
zum P fa rre r daselbst ernannt.

Nächst Gaissach am Wege nach G reiling  bestand eine S t .  Coronakirche; 
dieselbe, früher eine bloße Capelle, wurde im I .  1733 neuerbaut; in der 
Säcularisationszeit erfolgte ihre D em olirung. E in  Renaissancekelch m it dem 
Bilde der hl. Corona in E m ail befindet sich noch in  der Pfarrkirche zu Gaissach.

D a s  K irc h le in  zum  a b g e b r a n n te n  K re u z e  schreibt seinen Ursprung 
vom Kriegsjahre 1742  her. D am als  zündeten die im  Jsa rth a le  und namentlich 
um  Gaissach wüthenden Trenkhischen Husaren ein Feldkreuz an, dessen M utter-

WeNermittM: Diöceian-Bcschrcibung. I I I . 28



434 X X X I I .  Decanat oder Rural-Capitel Tölz.

gottesbild gleichwohl unversehrt blieb. Eine hier errichtete hölzerne Capelle 
wurde im  I .  1751 durch ein steinerbautes Kirchlein ersetzt. (V g l. des Vers. 
Chronik von Tölz, S . 131.)

Ueber Gaissach siehe Deutingers ält. M atrike l §§. 335. 385.; Westen
rieders Beiträge V . 252— 255 ; Apians Topographie, S . 64 ; Ziminermanns 
churb. Kalender 1854, S . 301.

Zu Gaissach war 1770 geboren p. Joh. B. Raudl, Benediktiner zu Andechs, Derselbe schrieb 
eine Abhandlung äa plnlosoplnno cum stucliig monaatiais uaxu, verösscutlichte 1800 eine Samm
lung Predigten und Homilien und leistete seinem Kloster in Kriegszeiten wichtige Dienste. Er er
trank im Ammersee beim Baden am 18. September 1801.

3. Hechenberg.
Pfarre i m it 551 Seelen in  89 Häusern.

Hechenberg, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, Schnait, W................... 24 S. 3 H. 3,, Kil.

Au, E...................
76 S. 13 H .— Kil, Spettberg, E..................

Unterleiten, z. H. . . .
7 „ 1 „ 2 „ „

„ 49 „ 7 „ 1,., „
Berg, E. . . .  
Habichau, W. . .

- - 8 „ 1 „ 3 
. . 38 „ 6 „ 2 " Walleiten, E..................

Etlbach, D., Flk., Bfc.-S.,
s „ 1 ,, 2 „

Helfetsried, W. . . . 20 „  2 „ 2 „ Schule, . . . . 173 „ /, ,̂5. »
Kogl, W. . . . - - 8 „ 2 „ 4 „ „ Aich, E........................... 14 ,, 1 „ 7,. „
Niederreit, E. . . . . 8 „ 1 „ 3 „ Arain, W....................... 18 „ 3 „ 0 „
Reit, E................. . 14 „ 1 „ 4 „ Mühlberg, W................. 10 „ 3 „ 7 „
Reitscherer, E. . . 3 „  1 „ 1,2 „ Oberhof, E..................... 9 „ 1 „ 7„ „
Rosswies, E. . . - . 7 „ 1 „ 4 „ „ Ratzenwinkel, W. . . . 10 „ 2 „ 7 „
Rummelsberg, W. - 9 „  2 „ 4„ „ Kirchbichl, W., Flk., . 26 „ 4 „ 4„ „

Anmerkungen: 1) Die Ortschaft Reitscherer findet sich bei Deutinger nicht.
2) Im  Pfarrbezirk befinden sich 3 Protestanten, nach München eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei circa 30 Kilometer.
4) Wege beschwerlich.
0) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Tölz und in die politische Gemeinde 

Kirchbichl.
6) 1801 wurde die Ortschaft Mühlberg aus der Pfarrei Hartpenning und 1873 die Ortschaft 

Kogl aus der Pfarrei Sachsenkam in die Pfarrei Hechenberg umgepfarrt.

I.  p fa rrs ttz : H e c h e n b e r g ,  unweit der Is a r  seitwärts von der Straße von 
Ascholding nach Tölz, hoch und einsam gelegen. Nächste Eisenbahnstation Tölz, 
10 Kilometer entfernt. Post Tölz, woher der Postbote kommt.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Theilweise restaurirt 1871. S ty l 
ursprünglich gothisch, jetzt Renaissance. Geräumigkeit zureichend.*) Baupflicht 
die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 3 Glocken, gegossen 1851 von Ig n a z  Bauer in 
München. 6on8. äub. M tu lrm  I. S t.  Valentin (14. Februar), I I .  Kreuz
ersindung. 3 a lt. port. 8s. II. 6 w . bei der Pfarrkirche. Orgel m it 6 Reg. 
P f a r r g o t t e s d ie n s t  an Sonntagen im  gleichmäßigen Wechsel m it Ellbach; am 
Fastnachtssonntag meistens in  Kirchbichl; immer ist der Pfarrgottesdienst in  
Hechenberg am Palmsonntag, Portiunkula-Sonntag und an den Conventsonntagen

*) Ein Grabstein daselbst trägt die Inschrift: Hie Ligt begraben der Ernvest Alexander See
hofer zu Hachenberg, so gestorben ist Anno Dui 1630 den 27. I u l i i  — Anno Dni 1594 
den 5, Marth Starb die Ernvest Tugendhafft Frau Susanna Seehofer, geb. Rölliu sein 
Chlich Hansfraue. Anno Dni — den — starb die Ehrntuegendhafft Frau susanna sehoferin, 
geb. Götschlin sein ander Hausfrau (mit Schild, ein Hirschgeweih enth,).
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der Armenseelenbruderschaft, ebenso an den folgenden Festtagen: Neujahr, M a ria  
Lichtmeß, S t.  Joseph, Ostermontag, Pfingstsonntag, Frohnleichnamsfest, S t.  J o 
hannes B apt., Benno, Kirchweih, Allerheiligen, unbefleckte Empfängniß, Weih
nachtsfest. Ewige Anbetung am 25. Januar. Sept.-Ablässe am Feste der 
Beschneidung des H e rrn , M a riä  H immelfahrt und unbefleckte Empfängniß. 
Außerordentliche Andachten: im  Advent 1 0 — 15 Rorate, nach Angabe, in  der 
Fasten 4 Oelbergandachten, herkömmlich, Rosenkranz an den Samstagen und 
Sonn- und Feiertagen, an welchen nicht Vesper oder Oelbergandacht tr if f t ,  
in  der Fasten statt des Rosenkranzes auch Kreuzweg; im  Maim onat 10— 12mal 
Maiandacht, fre iw illig . Bittgänge: am Montag vor Pfingsten, Montag vor 
Frohnleichnam und am 29. J u n i nach Kirchbichl, m it geistlicher Begleitung; 
am 3. Sonntag nach Ostern nach Ellbach, ohne geistliche Begleitung. —  
S t i f t u n g e n :  7 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 22 Jahrtage ohne V ig il,  
74 Jahrmessen; außerdem gestiftet 9 Votivämter und am Herz-Jesufeste 
Rosenkranz.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Allerseelenbruderschaft, nach mehr als lOOjährigem 
Bestände oberhirtlich errichtet am 26. September 1736, aggregirt am 23. October 
1736 der Erzbruderschaft in  München. Hauptfeste am 14. Februar und 
24. J u n i;  außerdem 7 Conventtage, je m it Aussetzung des 8s., Dreißiger, 
A m t und Predigt, an den beiden Hauptfesten auch Procession. —  Vermögen 
der Bruderschaft: 4200 45.

2) Johann Nepomuck-Versammlung, oberhirtlich genehmigt am 30. N o
vember 1858. Hauptfest am 27. Dezember m it hl. A m t; fü r jedes verstorbene 
M itg lied  eine hl. Messe.

Meßner und Cantor der Lehrer von Hechenberg. — Vermögen der Kirche: 
a ) rent.: 11304 47., b) nichtrent.: 24297 47. 93 ^>.

F ilia lk irch e n : 1) E llb a c h , an der Straße von Dietramszell nach Tölz ge
legen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l ursprünglich gothisch, dann verzopft; 
Presbyterium seit 1855 wieder gothisch restaurirt. Geräumigkeit unzureichend. 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 3 Glocken, gegossen 1865 von 
Bachmaier in  Erding. Oons. «lud. Patron der hl. M artinus. 3 u lt. port. 
88. 6m . Orgel m it 6 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t durch den Pfarrer an 
Sonntagen im  Wechsel m it Hechenberg und an den oben (s. Pfarrkirche) 
nicht angeführten Festtagen, ausgenommen Peter und Paul. Sept.-Ablässe am 
Schutzfeste des hl. Joseph und am Patrocinium. Bittgänge: am Montag vor 
Pfingsten und Frohnleichnam nach Kirchbichl, am 24. J u n i und am 10. August 
oder Sonntag darnach nach Hechenberg, ohne geistliche Begleitung; am Feste 
M a riä  Geburt nach Tölz, m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  5 Ja h r- 
tage m it V ig il  und Requiem, 16 Jahrämter, 19 Jahrmessen.

J o s e p h i-V e rs a m m lu n g , errichtet 1781 ohne oberhirtliche Genehmigung; 
Hauptfest am 3. Sonntag nach Ostern, 8stündiges Gebet bei ausgesetztem 8s., 
Predigt und A m t; Nachmittags Exhortation, Vesper, Procession und Ns lloum . 
Tags darauf V ig il,  Requiem, Gedenken und Libera. —  Vermögen der Bruder
schaft: 1000 47.

Meßner und Cantor der Lehrer von Ellbach. —  Vermögen der Kirche: 
a ) rent.: 10660 47., d ) nichtrent.: 25237 47. 35

2) K irc h b ic h l, an der Straße von Dietramszell nach Tölz gelegen. E r 
bauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch. Baupflicht die Kirchenstiftung. Oous. 
ckub. Spitzthurm m it 2 sehr alten Glocken ohne Inschrift. Patrocinium am 
Feste der h l. Apostelfürsten Petrus und Paulus. 2 a lt. xort. Om. bei der
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Kirche. Orgel m it 3 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t am Patrocinium durch den 
P farrer; Frühamt am Patrocinium und am 2. Sonntag im  September, ebenso die 
Christmette und Am t in  der h l. Nacht durch den Beneficiaten von Ellbach. 
19 hl. Messen gestiftet. —  Den Meßnerdienst versehen wechselweise die 4  Bauern 
des O rte s , den Cantordienst der Lehrer von Hechenberg. —  Vermögen der 
Kirche: u) rent.: 3242 4 /. 68 /H., d ) nichtrent.: 10792 47. 70

I I I .  p fa rrvc rIM tn isse : Präsentationsrecht der P farrer von Tölz. Fassion: E in 
nahmen: 1381 68 /H., Lasten: 145 47. 67 /^ ., Reinertrag: 1236 47.
1 n/>. W iddum: 12 im, 85 u 22 qm ----- 37 Tagw. 72 Dezim. Aecker, 
12 iia  1 g, 6 qm —  35 Tagw. 25 Dezim. Wiesen, 63 du 78 a. 41 qm —  
187 Tagw. 20 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 6 '/z . Pfarrhaus 1832 
erbaut, geräumig, passend und trocken. Oekonomiegebäude a lt ,  Erbauungszeit 
unbekannt, geräumig und passend. Baupflicht bei beiden der Psründebesitzer. 
Beginn der Matrikelbücher 1673. — Beneficium in  Ellbach, gestiftet 1863, 
confirm irt am 27. October 1863. S tifte r in  die Aufmüllers-W ittwe Anna Paur 
m it ihren Töchtern M arianna und M a ria . 14i>. ooilrrt. Gesammtzahl der 
Obligatmessen 110. D er Beneficiat ist zur Aushilfe bei Conventandachten in 
Hechenberg und zu kirchlichen Verrichtungen in Ellbach verpflichtet (s. Schema
tismus 1864). —  Einnahmen: 1142 47. 48 /H., Lasten: 124 47. 57 /H., 
Reinertrag: 1017 47. 91 /H. Beneficialhaus 1863/64 erbaut, zweckmäßig. 
D ie  große Baulast trägt der bestehende Bausond, die kleine der Beneficiat.

IV . SchnivcrIMtnisse: 1) Schule in  Hechenberg m it 1 Lehrer, 34 Werktags- und 
28 Feiertagsschülern.

2) Schule in  Ellbach m it 1 Lehrer, 44 Werktags- und 20 Feiertags- 
schüleru. —  Schulhaus in  Hechenberg 1 838 , in  Ellbach 1851 erbaut. Von 
Abrain der P farre i Sachsenkam besuchen die Kinder die Schule in  Ellbach.

Kleine Notizen. Hechenberg, lio ln n p e re ,*) war einst theilweise Eigenthum des 
Diacons D rudperh t, welcher dies sein Besitzthum im  I .  824 zum Dom  in 
Freising schenkte. (L le ie im lbeok, bist. l? ri8 iii§ . I .  2. N . 464.) I n  sehr 
früher Zeit begegnet uns hierorts ein edles Geschlecht, l i iü lm r i cts Ilo ü iu ps re  
bezeugt zu Ebersberg um das I .  970 unter mehreren andern R ittern eine 
Schenkung zum dortigen Kloster. (Hundt, Cartular des K l. Ebersberg, S . 24.) 
Diese Adelsfamilie stand in  hohem Ansehen; Ucialsolmlaü und I liü im r äs 
Holmllpm-oli wurden bei dem feierlichen Act der S tiftu n g  des Klosters D ie t
ramszell als Zeugen beigezogen. (N on. ko io . V I. 1640 Dem letzten dieses 
Geschlechtes, Va lte in  Höhenberger, verspricht Propst Johann von Dietramszell 
im  I .  1474, im  Falle seines Todes werde der Convent ihm „hye pey seiner 
Grebneß sein ersten, sibenten und dreißigsten pegenn und vollbringen", dafür 
soll das Kloster haben das Roß und den Harnisch, so der Höhenberger hinter
läßt. (do iss iano  des histor. Ver.)

Hechenberg war in  alter Zeit eine F ilia le  der P farrei Königsdorf, bezw. 
Tölz. Einen Ortsgeistlichen finden w ir  genannt in  einer Urkunde vom I .  1476: 
Her vlrich pickl, vicary zu Höchenberg. (Des Vers. Chronik von Tölz, S . 84.) 
I n  der Pfarrbeschreibung, welche im  I .  1585 abgefaßt werden mußte, schreibt 
der P farrv icar Sebastian Golckhofer über sein Gotteshaus: „ I te m  in der 
khirchen Hechenberg sein 3 A ltä r. auf dem Oberisten rast Lauotus Valöutinus

*) Z n m  hohen Berge.
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wie obvermelt vnd W irt an seinem tag Celebrirt, auf (dem zweiten) rast 
Lanetus Löbastiunus vndt haben die westner auf dem selbigen A lta r ain 
Jartag  gestift, so auf sant Sebastians tag gehalten Wirt. auf dem dritten rast 
Lunotu N u riu  semper V irK o ."  (Erzb. O rd. Arch.) D ie  Westner, von denen 
hier Meldung geschieht, waren die Gutsnachfolger der R itte r von Höhenberg, 
die nach Hund ungefähr um das I .  7510 ausstarben. D er genannte Autor 
bemerkt weiterhin: „ I s t  dasselbig S itzt (Höhenberg) an B a ltin  Westner von 
Humpach kommen vnd ihme die bayerischen Afterlehen verliehen worden." 
(Stammenbuch I. 92.)

I m  I .  1559 ging der S itz Hechenberg an die Lerchenfelder zu München, 
von diesen späterhin an die Wäger, in  der Folge an die Seehofer über. Zu 
Ende des X V I I .  Jahrh , gelangte das G u t in  den Besitz des geh. Rathes 
Christoph von O swald, der es an Ferdinand Joseph Hörwarth auf Hohenburg 
veräußerte. I m  I .  1802 war nach Hazzi das Schlößchen noch vorhanden, 
jetzt ist es spurlos verschwunden; nur die Benennungen „am Burgstall" und 
„beim Schloßbauern" erinnern an dasselbe. D ie  ursprüngliche B u rg  stand auf 
der Westseite des Hechenberges. D as spätere Schloß zwischen P farrhof und 
Pfarrkirche. (P fa rram tl. M itthe ilung .)

D as V icariat Hechenberg wurde im  I .  1837 —  unter dem Vicare Franz 
Jos. Schederer —  zur P farrei erhoben.

I m  Hause des Schloßbauers finden sich außer einer altdeutschen Sculptur 
(S t .  Valentin), noch Glasmalereien aus dem X V I.  Jahrh ., zwei Wappen, ein 
Geweih und eine Bütte vorstellend, m it den Inschriften: Alexander Seehover 
in  Hochenberg 1594. Susann« Seehoverin, geborne R o lin  1594.

Ueber Hechenberg vgl. Deutingers ält. M a t r . , W . 336. 386. 664.; 
Westenrieder, Beiträge V . 256— 257.; Wenning, R oxoxr. Unvarinö I. 217. 
Apians Topographie von Bayern, S .  64.

E llb a c h , L illp n o d /')  kommt in  der etwas ungenauen Schreibweise nä 
IRpmoll im I .  848 bei Schenkung nahegelegener Wiesen zum Dome in Fre i
sing vor. (V leiollölbeelr, ü ist. IV is inA . I .  2. 651.)

D ie  Edlen X lb r io li äs LIekpaell und ^ IIm nus äs L lüpne li treten um die 
I .  1150— 1170 in  Tegernsee'r Urkunden auf. (N on . Loio. V I. 102. 126.)

I n  dem freisingischen Urbar aus den I .  1305— 1315 heißt es unter 
X lilip a ü : Ibielem Iso llum , czuoci oontrn iustie inm  tsn u it yusllum  m u lis r 
eliotu, l l i l lM rä is  czuoä le itn  (voeutur) äonnv it eeolesie X I^üpuü. (Ueollen- 
«tnlltzrinnn X . 251. V g l. die Notizen zu Gaissach.)

Beim ersten Einfalle der Schweden 1632 wurde das ganze D o rf Ellbach 
nebst dem Gotteshause „ I n  grundt verbrennt". (Pfarrarchiv.)

K irch b ich l, L llire ü p ü lis l, m it Sicherheit wohl erst in  der M atrike l vom 
I .  1315 m it obigem Wortlaute nachzuweisen, soll „einer uralten Sage nach", 
wie P farrer F r. Anton Steiger 1817 berichtet, einst Pfarrgotteshaus ge
wesen sein. I m  I .  1437 sei dann der O r t  abgebrannt und der Sitz des 
Pfarrers oder Vicars nach Hechenberg verlegt worden.

Auf dem Friedhofe daselbst ruht der ungarische Adjutant von Gondola, 
der am 13. A p ril 1742 im  öftere. Erbfolgekriege im Zellerwalde von den 
Bauern überfallen und getödtet wurde. (Des Vers. Chronik d. M . Tölz, 
S . 129— 130.)

*) Bach, an welchem das Elenthier (althd. oldo) haust.
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Helfetsried wird im I .  808: pooüuvu,*) nuno erxüunesreoä^) 
(Neiodelbeelr, I. 2. X. 157), Rummelsberg 1045: Xullünisxeroü'^*) 
genannt. (Non. Loio. IX. 363.)

4. Königsdorf.
Pfarrei mit 1300 Seelen in 240 Häusern.

Köniaßdorf, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -j- Mooseurach, W. . . 17 S. 3H. 3 Kil.
446 S. 100 H. Kil. Nantesbuch, W. . . 9 „ 2 „ 7 „

Au, E.......................... 14 „ 1 ,, 4 „ Niederham, D. - 75 „ 14 „ 1 „
Aug, E........................ 8 „ 1 „ 4 „ Oberbuihrn, D., Flk. . S 4 „ 11 „ 6 „
Berg, W...................... 20 „ 3 „ 2 „ Osterhofen, D. . . . 124 „ 23 „ 1 „
Bernwies, E. . . .  11 „ 1 4 „ Pföderln, W. . . - 4 „ 2 „ 3
Brandln, W. . . .  13 „ 2 ,. 4 „ Rimslrain, W. . . 31 „ 6 7
Einöd, E......................  9 „ I  ,, 4 „ Rottmühl, äußere, E . 16 „ 1 „ 4
Fletzen, W................... 12 „ 2 „ 8 „ Rottmühl, innere, E . 9 „ 1 3

G rrrts rird , W., Flk. . 20 „ 4 „ 6 „ Schnecken, W. . . . 12 „ 2 „ 8 „
Graben, W..................17 „ 3 „ 2 „ Schönrain, D. . . 33 „ 7 „ 4
Grafing, E.................. 18 „ 1 „ 1 „ Schuh, E. . . . - io  „ 1 „ 3 „
Heigeln, W.................. 10 „ 2 „ 4 „ Schwaighofen, W. . 16 „ 2 „ 4
Heimkreit, E. . . . 7 „ I  „ 4 „ Sonderhofen, W. . - 12 „ 2 1
Hinterrain, W. . . . 22 „ 3 „ 5 „ Unterbuchen, W. . - 44 ,. 6 „ S „
Höfen, W .................... 23 „ 3 „ 3 „ Vorderrain, W. . . 32 „ 5 „ 5 „
Hornberg, E. . . . . 2 „ 1 4 „ Weid, E. . . . . 3 ., 1 2 „

Hupprnberg, W., Flk. . 23 „ 2 „ 5 „ Wiesen, W. . . . 19 „ 2 „ 2 „
Kreut, W......................28 „ b „ 2 Wolsöd, W. . . . 22,. 3 5 „
Linden, W................... 24 „ 4 „ 7 „ Zellwies, W. . . - 20 „ 5 „ 2 „
Lochen, E......................11 „ 1 ,, 6

Anm erkungen: 1) Rauscher bei Deutinger wird nicht mehr erwähnt; neu erscheint die Ort
schaft Schuß.

2) Die im Pfarrbezirke befindlichen Protestanten sind nach München eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei circa 40 Kilometer.
4) Wege gut, theilweise beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter München II .  und Tölz und in 

die politischen Gemeinden Königsdorf, Oberbnchen, Osterhofen, Schönrain, Gelting, Ober- 
sischbach und Untersischbach.

I. Pfarrsch: Königsdors, an der Straße von München über Wolfrathshausen 
nach Innsbruck, hoch gelegen. Nächste Eisenbahnstation Tölz, circa 10 Kilometer 
entfernt. Post im Orte.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1786, 1848 und 1873. 
S tyl ursprünglich gothisch, jetzt Zopf. Geräumigkeit kaum zureichend.-s-) Bau
pflicht die Kirche. Kuppelthurm mit 5 Glocken; u) die große: „Lunotos ool- 
luuäo, tonitruu repolto, tunoru oluncko. — Lornüurcl Lrnst in Llilnoüen 
xoss mioli 1653. — Olumors Luooinuo wilitos rockäuntur iVniwosioiss 
ot OuMpunuruill Lonitu kiub Älsntos uck Orunämn ^räontius ksrwoveo- 
tur." b) Die zweite: „Oo^ossen vonMoltzunAlIubinAei'in Nünoden 1851."

Wohl gleichbedeutend mit Buchenan.
**) Rodung des Lrpduni. Förstemann I. 121.

Berg des Lomoin. Förstemann I. 748. Der Ortsname stammt von einem Römcrnach- 
kömmling wie das gegenüberliegende Itimistinroin.

-fi) Es befinden sich hier u. a. die Grabsteine: 1) des Pfarrers Kaspar Schmidhanser, P 1485, 
2) des Vicars Franz Paul Kprein, P 6. Dezember 1753, 3> des Vicars und Kämmerers 
Gg. Helfetsrieder, P 28. Dezember 1705, dann der Benesiciaten Joseph Melz, 1 1764, 
Jakob Spöcker, P 1736 und C. Matth. Buchberger. P 1766.
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e) D ie  dritte trägt undeutlich die Jahrzahl 1402 .*) 4 ) D ie  vierte gegossen
wie die zweite, e) D ie  kleinste: „ I .  L7. N. I. L lm erers Hobm. büma ab 
9.. L . lernst L louaebii 1754. Osorr; kueobboi'Asr LIou86r ^n L iim ä o rf."  
Oon8. äub. Patrocinium am Feste des hl. Laurentius. 2 a lt. üx., 4  alt. 
xo rt. 88. L . Om. bei der Pfarrkirche, ohne Capelle. O rgel m it 10 Reg. 
G o tte sd ie n s t an allen Sonn- und Festtagen m it Ausnahme der Patrocinien 
bei den Filialkirchen. Ewige Anbetung am 7. November. Sept.-Ablässe am 
Neujahr, Namen-Jesufeste und Dreifaltigkeitssonntag. Außerordentliche An
dachten: im  Advent 1 Rorate gestiftet, andere nach Angabe; in  der Fastenzeit 
6 Oelbergandachten m it P redigt, herkömmlich; an den Sonntagen Rosenkranz, 
herkömmlich; im  M a i an den Werktagen Abends Maiandacht m it Rosenkranz, 
an den Sonntagen m it gesungener Litanei. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it 
V ig il und Requiem, 40 Jahrtage ohne V ig il, 91 Jahrmessen; außerdem fü r 
den Tag der ewigen Anbetung 2 Aemter und gesungene Litanei.

B r u d e r s c h a f t  vom heiligsten Namen Jesu, oberhirtlich errichtet am 
6. Februar 1715 , Ablässe vom 13. M ärz 1715. Hauptfeste: Neujahr und 
Namen-Jesufest; jeden 3. Sonntag im  M onat Rosenkranz und Litanei vom 
hlst. Namen Jesu und theophorische Procession, in  den Sommermonaten im 
Freien. Unter den M itgliedern besteht ein engerer Bund zur Abhaltung von 
besonderen Gottesdiensten am Kirchweihmontag und Quatempermontagen; beim 
Ableben eines Mitgliedes hl. Messe. Bruderschaft ohne Vermögen.

Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, den Cantordienst der 
Lehrer. Eigenes Meßnerhaus ist vorhanden. — Vermögen der Kirche: a) reut.: 
27619 9 /. 15 ^ . ,  b ) nichtrent.: 37932 9 /. 27

D ie M ic h a e li-C a p e lle  auf dem Gottesacker wurde 1803 säcularisirt und 
als Schulzimmer eingerichtet; sie dient jetzt zur Aufbewahrung von Kirchen- 
geräthen; ist zum Abbruche genehmigt.

I I .  F ilia lk irchen : 1) G e re ts r ie d , an der Straße von Königsdorf nach W olfraths
hausen gelegen. Erbauungsjahr 1722. Zopfstyl. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken, gegossen 1588 von Wolfg. 
Sieger. Consecrirt am 18. September 1722 durch Fürstbischof Johann Franz von 
Freising. Patron der hl. Nikolaus. 1 a lt üx. G o tte s d ie n s t nur am Patro
cinium. Am Dienstag der Bittwoche Kreuzgang der Pfarrgemeinde hieher und 
h l. Messe. —  Meßner der W irth  des O rtes , Cantor der Lehrer von Königs
dorf. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 8738 47. 58 b) nichtrent.: 
1614 9 /. 90 ^>.

2) H u p p en b e rg , an der alten Districtsstraße zwischen Königsdorf und 
Tölz gelegen. Neuerbaut 1722. Nestaurirt 1858. Zopfstyl. Geräumigkeit 
zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken; die größere 
m it der In sch rift: „A u  6ott68 L b r  xc>88 miob 9. LI. I^aug-eue.L^er in  
Llünobon 1712 I  die kleinere: „9 c i bonorem O ei tncisrunt 9. LI. iOauKen- 
6 M 6 r et 9 .  L rn 8 t L louaebii 1728." Consecrirt am 17. September 1722 
durch Fürstbischof Johann Franz von Freising. P a tron in  die hl. Margaretha. 
3 a lt. 6x. Kleine Orgel. G o tte s d ie n s t nur am Sonntag nach S t.  M a r- 
garitha. B ittgang der Pfarrgemeinde hieher und h l. Messe am Markustag.
—  S t i f t u n g e n :  3 Jahrmessen. —  Den Meßnerdienst besorgen in  jährlichem 
Wechsel die beiden Bauern von Huppenberg. Cantor der Lehrer von Königsdorf.
—  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 11600 9 /., 5 ) nichtrent.: 6436 9 /. 46 ^>.

*) Ih re  ganze Inschrift heißt: in den ern vnser lieben frann. anno dymini pnlesiino qnadra- 
gesimo (sie) secundo.
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3) O b e r b u c h e n ,  südlich von Königsdorf, seitwärts von der neuen 
Districtsstraße von Königsdorf nach Tölz gelegen. Frühere Pestcapelle, 1636 
erbaut. Restaurirt 1850/51. Renaissancestyl. Hinreichend geräumig. B au 
pflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken; Inschriften: a) D ie  erste: 
„Johann  Niederwieser goß mich. Augsburg 1852." d ) D ie  zweite, ge
gossen von Joseph Dengg in Jenbach in T y ro l: „Folget Christen meinem 
T o n , wenn ich ru f vor Gottes Thron. 1858." o) D ie  dritte: „A u f ih r 
Christen Groß und K le in , wenn ich lad zum Beten ein." Oou8. äub. 
Patrocinium am Feste M a riä  Heimsuchung. 1 a lt. tlx ., 2 a lt. port. 8s. 6m . 
bei der Kirche, unbenützt. O rgel m it 4  Reg. P f a r r g o t t e s d ie n s t  am Sonntag 
nach M a riä  Heimsuchung; außerdem an vielen Sonn- und Festtagen Gottesdienst 
durch einen Ordenspriester aus Tölz; zur Bestreitung der bezüglichen Kosten wurde 
1854 durch Johann Bachleitner, Heißbauer von Oberbuchen, eine Gottesdienst
stiftung gemacht, deren Vermögen seitdem durch Zustiftungen auf nahe 12000 111. 
angewachsen ist. Am Montag der Bittwoche Bittgang der Pfarrgemeinde hieher 
und Gottesdienst; am Feste des h l. Leonhard Gottesdienst von der P farre i aus 
und Segnung der Pferde. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it Requiem ohne 
V ig il,  10 Jahrmessen. —  Meßner ist ein Bauer von Oberbuchen, Cantor und 
Organist ein Bauer von Linden. —  Vermögen der Kirche: a ) ren t.: 2117 147. 
14 /H., b) nichtrent.: 2952 1l7. 44 /H.

I I I .  Psarrvcrhättnisse: Präsentationsrecht der P farrer von Tölz. Fassion: E in 
nahmen: 3463 47  33 ^>., Lasten: 1292 47. 8 /A., Reinertrag: 2171 47. 25 /H. 
Onuscapitalien: a) 1714 47. 28 bis 1890 incl. m it jährlich 171 47. 
43 4 . ,  b) 611 47. 91 4 .  von 1891 bis 1898 incl. m it jährlich 85 47. 
71 zu tilgen. W iddum: 29 da 27 qm —  85 Tagw. 12 Dezim. Aecker, 
35 lia  5 a 40 qm —  102 Tagw. 88 Dezim. Wiesen, 33 l>a 82 a 74 qm 
--- 99 Tagw. 28 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 6. Pfarrhaus und 
Oekonomiegebäude gleichzeitig 1858— 1860 erbaut, geräumig, passend, trocken. 
Baupflicht bei. beiden der Pfründebesitzer. Hilfspriester: 1 Cooperator, wohnt 
im  Pfarrhause. Beginn der Matrikelbücher 1634. —  Bei der P farre i besteht 
das hl. Kreuz-Beneficium, gestiftet am 13. Januar 1479 durch den D om 
herrn von Freising und Pfarrer von Königsdorf Kaspar Schmidhauser. D as
selbe ist z. Z . m it der P farrei un irt und sind Grundbesitz, Einkünfte und Lasten 
desselben bereits oben eingerechnet.

IV . Schulverhältnisse: 1) Knabenschule in Königsdorf m it 1 Lehrer, 60 Werktags
und 40 Feiertagsschülern.

2) Mädchenschule daselbst m it 2 Lehrerinnen, 70 Werktags- und 38 Feier
tagsschülerinnen. Knabenschulhaus 1849, Mädchenschulhaus 1854 erbaut. — 
Aus den Ortschaften Schnecken, Linden und Oberbuchen besuchen die Kinder 
die Schule in  Heilbrunn.

V. Klösterliches In s t itu t: 2 arme Schulschwestern leiten die Mädchenschule in  
Königsdorf. S ie  haben dort ein Haus (ohne Capelle), welches zugleich 
Mädchenschulhaus ist.

Mission wurde 1862 durch Redemptoristen gehalten.

Kleine Notizen. K ö n i g s d o r f ,  olm m irllorkJZ w ird uns geschichtlich bekannt m it dem 
I .  778, in  welchem ein gewisser Ranthere sein dortiges Eigenthum m it hörigen

*) D orf des O lm w ir oder O unir. (Freudensprung.)
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und zinsbaren Leuten, m it Feldern, Waldungen und Gewässern dem Kloster 
Schäftlarn schenkt. (N on . Lote. V I I I .  306.) Auch zur Domkirche in Freising 
erfolgten gegen Ende des V I I I .  und zu Anfang des IX .  Jahrh , von Chumiz- 
dorf aus mehrere Schenkungen. (ö ls isüsIbscU , bist. Xrising', I .  2. X . 204. 
640.) Dagegen wird die Pfarrkirche zu Königsdorf, die sselssiu rnu trix  eines 
so großen Bezirkes, erst spät genannt; 1266 findet sich der Zehent dieser Kirche, 
s. 1280 die Vogtei über dieselbe, 1300 „die P fa rr ze Chümbstorf" ausdrücklich 
erwähnt. I m  freisingischen Urbar aus den I .  1305— 1310 lesen w ir  die 
Notiz: In sn p sr iu8trum 6utum  sontius t owues clsoimu8, hnns ckux Im kers 
liebs t in  to tu puroebm ebum ^äorl. (üeekemckullerilmg., X . 251.) A ls  
erster bekannter P farrer von Königsdorf erscheint im I .  1326 Wolfhard der 
W itte l, Domherr zu Freising. (Des Vers. Chronik d. M . T ö lz , S . 199.) 
D ie  Edlen von Königsdorf sind schon in: X I.  Jahrh , urkundlich nachweisbar. 
Hg'SlloIt' äs O bum sxäorl bezeugt im  I .  1083 die Vermächtnisse, welche 
Bischof Nortpert von Chur dem neugegründeten Chorherrnstifte Haibach (Habach) 
zuwendet. (14uuä, L ls tropo lis  LrUwburxsris. I I .  269.) Dieser einheimische 
Adel blühte in  vielen Sprossen bis irrS  X I I I .  Ja h rh .; nachdem derselbe ab
gestorben w ar, trat in  den Besitz des Schlosses und der Hosmark Königsdorf 
das Geschlecht der Höhenkirchner ein, die ungefähr vom I .  1360 an hier 
seßhaft erscheinen.

D ie  R itte r von Höhenkirchen machten sich um die P farrei Königsdorf 
wohlverdient. A ls  am 13. Januar 1479 durch den Pfarrer und Domherrn 
Kaspar Schmidhauser m it Beihilfe der hiesigen Kirchpröpste „aiue ewige fruemeß 
auf des Heyligen krewz a lta r" gestiftet worden w ar, gab Kaspar Höhenkirchuer 
zu Künstorf zu diesem Beneficium „an fand Thomans tag von kandlberg" des 
gleichen Jahres ein G ü tl zu Hohendilching im Aiblinger Gericht. (Urk. im 
erzb. O rd. Arch.) E in  Beneficiat, Zacharias Lenttl, w ird 1524 genannt. Um 
das I .  1556 siedelte der Psarrherr Peter Demmel von Königsdorf nach Tölz 
über und stellte in  Königsdorf einen V icar auf. D er P farrvicar Balthasar 
M änhart daselbst berichtet im  I .  1585: „ Ic h  hab kein Inves titu r: Sonders 
gemelte pfarr ist m ir durch den Erwirdigen Hern Johansen Adler Dechent vnd 
pfarer zue Thöltz locirt worden vnd gib Ih r e r  E rw irb t Järlich  absent 60 fl. 
Entgegen so hab ich den dritten thatst Zechet in  der pfarr m it dem Erwirdigen 
Thaimcapitell (s ie) Freysing." (Erzb. O rd . Arch.)

W ir fügen hier ergänzend und nur in  aller Kürze an, daß das Kloster 
Benedictbeuern schon seit dem X IV . Jahrh , m it aller K ra ft darnach strebte, 
die Jncorporation der P farre i Königsdorf zu erlangen. A lle in obwohl sich das 
S t i f t  auf eine Zusicherung des Bischofs Berthold von Freising stützte, konnte 
es doch sein Vorhaben nur 1398 auf eine kleine F ris t, nicht aber auf die 
Dauer durchsetzen. I m  I .  1473 wurden die Ansprüche des Klosters auf diese 
P farre i von Rom aus endgiltig abgewiesen.

Unter dem Pfarrherrn Nicodemus Samweber (1702— 1750) erneuerte 
Benedictbeuern seine Versuche, in  den Besitz der P farre i Königsdorf zu kommen, 
allein Samweber wußte seine Rechte zu behaupten, so daß am 24. August 
1736 ein neues Erkenntniß der römischen Curie erfolgte, welches zu Ungunsten 
des Klosters entschied. Uebrigens erlangte ein paar Jahre später Benedict
beuern den Zehent der P farre i Königsdorf vom Domcapitel in  Freising durch 
Kauf. (V g l. Deutingers Beiträge I I .  S . 160— 283, woselbst ein sehr reiches 
M ateria l zur Geschichte dieses Streites gesammelt ist.)

ch Vgl. RSA, Lote. I I I .  268. Non. Loio. X X X V I. a. 207. Usiobslbook, bist. llrisinA. 
I I .  1. 105.
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I m  I .  1641 wurde Schloß und Hofmark Königsdorf von W olf K arl 
von Hohenkirchen an das S t i f t  Benedictbeuern verkauft, welches 1709 und 1714 
das Schloß völlig abtragen ließ. An seiner S telle  (im  „H ofgarten") erbaute 
man 1849 ein neues S chulhaus.

D a s  V icariat Königsdorf wurde im I .  1837 unter dem Pfarrvicare 
Jo h a n n  B ap t. H aubl zur wirklichen P fa rre i erhoben.

D ie  Schmid'sche M atrikel bemerkt von dem Kreuzaltare dieser Pfarrkirche: 
In  üoe eo litu r oorpus 8 . N u u ritii  m a r t^ r is  (p ro p r. non ,.).

Zwischen Königsdorf und Geretsried am Abhange des Jsa ru fe rs  fand ein 
Arbeiter im I .  1877  ein wohlerhaltenes Bronceschwert, 68 ein lan g , welches 
durch den Verfasser an den historischen Verein von O berbayern gelangte.

Ueber Königsdorf vgl. D eutingers a lt. M a tr . W . 324 . 388 . 663 . Oberb. 
Archiv, B d . X X X . S .  176  — 229 ; M onographie von P f . Joseph Geng- 
hammer (von letzterem ist auch eine handschr. Chronik im Pfarrarchive zu 
Königsdorf m it interessanten Beilagen vorhanden); des Vers. Chronik des M . 
Tölz S .  9. 10. 8 0 ; A pians Topographie von B ayern , S .  6 8 ; R iedls Reise
a tlas , Lief. 2 . R oute I I .  S .  7.

H u p p e n b e r g ,  duvIU npore,*) wurde schon 7 9 3 , soweit es E rbgut des 
G rafen C undhart w ar, zum Dome in Freising geschenkt. (N k iekelb se lr, Inst. 
X risin^ . I . 2. X . 110.) Bemerkenswerth ist besonders die Vergabung eines 
gewissen Lantpert, der zum Kloster des hl. Corbinian in  Freising Besitzungen 
schenkt m it der O rtsbestim m ung: in looo I lu e ü in p s re  usczus in  v iam  ciua.6 
v on it nci O llu w ird o ri kt itu  in  m sä inm  Kusus tium in is »Ivoum  «zuus 
ä ie itu r  k o ta im . Uovo eit. X . 334.

A ls die Pfarrkirche Egern 1624  ein ih r gehöriges Grundstück nächst Tölz 
zur Erbauung des dortigen Franziskanerklosters abgab, erhielt sie tauschweise 
einen von der S t .  Margarethenkirche zu Huppenberg erkauften Acker dafür 
zurück, (d re iä k rk r , O erm unia, lOkweisouna, II . 285 .)

G e r e t s r i e d  kommt als d k r r n t e s r ik t ^ )  im  I .  1083  unter den D o ta tions
gütern des S tif te s  Habach vor. (H und , L Iktropolis 8ulisl>. II . 2 69 .)

I m  I .  1297  schenkt Herzog Rudolf von B ayern  dem Kloster Fürstenfeld 
die Schwaige in  Gerhartzrieden. (N o n . L oie. IX . 113 .)

Förstemann will östlich von Geretsried das llru tu im m u m  der peutinger- 
schen T afel suchen. (Namenbuch I I . 3 20 .)

O b e rb u c h e n , k o u e k o u n ,^ )  findet sich im I .  1147  unter den G ütern  
des Klosters Benedictbeuern verzeichnet. (O kron . L . ö u r . I I . 2 4 .)

Am 5. J u n i  1636 ertheilt Bischof Veit Adam von Freising die E rlaubniß , 
daß über dem Pestacker zu Oberbuchen (knsokunA iu  su p e rio r)  eine Capelle zu 
Ehren der G ottesm utter errichtet werden dürfe. (Llkiolitzldkok, tu s t. lü 'isiuA . 
II . 1. 3 8 9 - 3 9 0 .  2 . 385.

R i m s l r a i n  ist um das I .  1060  als K iw istillik in -s-)  (Freyberg, 
Tegernsee 24) beurkundet. N a n t e s b u c h  heißt in  einem Pergamentbriefe des 
Klosters Benedictbeuern vom I .  1499: X u ud nsx ueü .-s—s-)

*) Berg des Hueoo. Förstemanu I. 750. 
Rodung des Oorraä. Försteinamr I. 485. 
Buchenau.

4-) Rain des Rinnstein. Förstemanu I. 4056. 
-p-si) Buche der Nanda (altgermanijche Göttin).
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Aus Königsdorf gingen mehrere Ordenspersonen hervor, die zur ersten Würde in ihren 
Klöstern emporstiegen: Ulrich von Höhenkirchen, 1384— 1414 Abt von Wessobrunn, 1414—1419 Abt 
von Ettal, Clara von Höhcnkirchen 1448—1483 Aebtissin von Hohenwart, Balthasar Erlacher, Abt 
von Tegernsee 1556—1568. Letzterer machte sich um das Schulwesen besonders verdient nnd hieß 
ein Vater der Armen.

5. Lenggries.
Pfarrei m it 2465 Seelen in  351 Häusern.

Lenggries, D , Pf.-K., Pf.-S., Schule, -!- Kranzer, W .................... 12 S. 3H. 2 K il.
830 S . 131H. — Kil. Langeneck, E................... 7 1 „ 5 „

Almbach, W .................. 16 „ 2 „ 4 „ Laßlhof, W ...................... 14 „ 2 4
Anger, z. H.................. 185 „ 30 „ 2 „ Leger, W ......................... 19 „ 2 „ 7 „
Aschenloher, E. . . . 8 „ 1 ,, 2,. Letten, W. mit Cap. . 15 „ 2 „ 10 „
Demmelhof, E. . . . 11 „ 1 ,, 1 Linden, zu der, W. . . 24 „ 4 „ 2 „
F a l l ,  W., mit Cap. . 27 „ 3 „ 15 Loch, E............................. 3 „ 1 „ 1 „
Fleck am Hohenreut, W. 78 „ 4 „ 4 Loipolderhof, W. . . . 30 „ 3 „ 1 „
Fleck am Steinbach, E. 9 „ 1 „ 2 Mühlbach, z. H. . . . 66 „ 10 „ 3 „
Gilgenhof, W. . . . Z4 „ 4 „ 1 Obermurrbach, W. . . 54 „ 4 „ 4 „
Graben, W ................... 18 „ 2 „ 4 „ Rauchenberg, E. . . . 5 „ 1 „ 8 „
Grasmühle, E. . . . 16 „ l „ P- R iß , die vordere, W. 

mit Cap.......................Hellerschwang, W. . . 23 „ 4 5 13 „ 0 „ 26 „
H o henbu rg , W., Schl. S ch le g e ld o rf (Unter-

mit 2 Eap. . . . 62 „ 6 „ 2 „ gries), z. H., Cap. . 97 „ 16 „ 3 „
Hohenreut, W. . . . 39 „ 6 „ 4 Stein, W ......................... 33 „ 2 „ 5 „
H o h e n re u t, unterm, Steinbach, W. . . . 50 „ 6 „ 2 „

W. mit Cap. . . . 18 „ 2 „ 4 Tradl, E......................... 3 „ 1 „ 4 „
Hohenwiesen, W. . . 23 „ 3 ,, 7 Untermurrbach, W. . . 42 „ 6 „ 3 „
Holz, W ........................ 22 „ 3 „ 4 Urtlmühle, E................... 9 .. 1 „ 1 „
Jenseits der Isar, W. . 31 „ 6 „ 1 „ Wasenstein, z. H. . . . 49 „ 6 „ 2 „
Kalvarienberg, E.,W lf.- Wegscheid, W. mit Cap.

Cap............................  4 „ 1 „ 1,5 und z. H..................... 290 „ 46 „ 3 „
Klaffenbach, W. . . . 37 „ 4 „ 6 Wies, W ......................... 17 „ 2 3 „
Kohlhaufen, W. . . . 36 „ 3 „ 2 „ Winkel, z. H ................... 81 „ 12 „ 5 „

A nm erkungen: 1) Rieschenhof z. H. bei Dentinger wird unter diesem Namen nicht mehr er
wähnt; die folgenden Ortschaften sind bei Dentinger nicht namentlich aufgeführt: Demmel- 
hof, die beiden Fleck, Jenseits der Isar, Kohlhanfen, Kranzer, Laßlhof, Leger, zu der Linden, 
Loch, Loipolderhof, Urtlmühle und Wies; die Ortschaft Gaisreut ist zu Hohenburg ge
rechnet, wozu sie gehört.

2) Im  Pfarrbezirke befinden sich 26 Protestanten, nach Großkarolinenfeld eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei circa 70 Kilometer.
4) Wege gut.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Tölz und in die politische Gemeinde 

Lenggries.
6) Die Curatie Hintcrriß in Tyrol gehört seit 1819 definitiv zur Diöcese Brixen.

I .  psarrsilz: L e n g g rie s , an der Is a r  und an der Straße von Tölz nach der 
Tyro ler Landesgrenze schön gelegen. Nächste Eisenbahnstation Tölz, 10 K ilo 
meter entfernt. Post am Orte.

Pfarrkirche: Erbaut 1722, seither nicht restaurirt. Neuitalienischer Rococo- 
styl. Geräumigkeit z u r e i c h e n d . Baupfl icht die Cultusstiftung. Laternen- 
Kuppelthurm m it 6 Glocken; a) die große, gegossen 1851, umgegossen 1863 
von Johann Grasmayr in  W ilten bei Innsbruck: eouLoickiuiu in  Oso

*) Es befinden sich hier die Grabsteine der Pfarrvicare Elias Kapser, Jubilars, H 1724, 
Georgius Auer, P 1735, Stephan Höcht, Kämmerers, H 1788.
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illvooo. 4oann68 k rodst (io I-6N A §I'I68  M 6  tüncli onravit." d) die zweite, 
von dem nämlichen 1863 umgegossen: „Olauclits ooeluin nubibus. 1iüüncka8 
ä s  ooelis oontra kni^nra et tem pestatos tuam  salutom ." e) D ie dritte, 
1733 gegossen, 1751 umgegossen von Ernst in München: „44 4. V. 8 .  6 . 
V. V. 2 . 14." (Ferdinand Joseph v. Herwart Graf von und zu Hohenburg.) 
„4. 8 .  8 . 4 ." ludern  nos ad omni mnlo. 8anoti an^oli et ^.rednvAeli 
L ei kmoom'i'ite nodis."  ä) D ie vierte, gegossen 1721 von M . Langenegger 
und A. B . Ernst, umgegossen 1751. „8nnots 4noobe ora pro nodis." e) Die 
fünfte: „lloee erueem Ooinini, luxite purtes näversne, vieit Leo cle tridn 
4ucla, raä ix  Oavici, allolnsa. In donorem O si lu sa  ab lAiratio lin iier. 
Nonnedii 1794." t)  Die Sterbeglocke: „Christoph Daller goß mich. München. 
1725." Cousecrirt am 15. September 1722. Patrocinium am Feste des 
hl. Jakobus (25. J u l i ) .  1 ult. tix., 4 alt. port. 8 s . 8 . Om. bei der P fa rr
kirche mit Mariahilf-Capelle, s. unten; unter dem Presbyterium der Pfarrkirche 
Familiengruft der Grafen von Herwart auf Hohenburg. Orgel mit 11 Reg. 
G o tte s d ie n s t  an allen Sonn- und Feiertagen ohne Wechsel. Concurs in 
den Fastnachtstagen beim 40stündigen Gebete, zu Ostern und Allerheiligen. 
Ewige Anbetung am 11. April. Sept.-Ablässe am Ostersonntag, am P atro 
cinium und am Feste der unbefleckten Empfängniß M ariä. Außerordentliche 
Andachten: 1) gestiftete: im Advent Rorate, in der Fastenzeit Oelbergandacht, 
in der Seelenoctav täglich Rosenkranz; englischer Rosenkranz. 2) Nach Angabe: 
im M ai an S onn- und Feiertagen Maiandacht; Rosenkranz und Litanei am 
Patrocinium , am Feste des hl. Urban und M ariä Namen. 3) Herkömm
liche: von M ariä Himmelfahrt bis M ariä Namen an den Dienstagen und 
Donnerstagen Abends Litanei; an den Samstagen und Sonntagen Nachmittags 
Rosenkranz, an den Festtagen mit gesungener Litanei, an den höchsten Festtagen 
und deren Vorabenden Vesper; in der Fronleichnamsoctav täglich Nachmittags 
Vesper. —- S t i f tu n g e n :  3 Jahrtage mit Vigil und Requiem; 96 Jahrtage 
ohne V igil; 253 Jahrmessen; außerdem gestiftet 6 Oelbergandachten, das 
40stündige Gebet und der englische Rosenkranz während der sonntäglichen 
Frühmesse.

B r u d e r s c h a f t e n :  1) Allerseelenbruderschaft, oberhirtlich errichtet am 
9. October 1692 , aggregirt in München am 28. October 1692. Jährlich
5 Convente mit Nachmittagspredigt und Dreißiger; Tags darauf Lobamt; 
monatlich 2 hl. Messen; jeden Quatemper 1 hl. Messe; in der Seelenoctav 
täglich hl. Messe, am Schluffe Seelenamt und 2 Beimessen. — Vermögen: 
18000 45.

2) Mariahilf-Bruderschaft, ohne oberhirtliche Errichtung, angeblich eine 
Filiale der gleichnamigen Bruderschaft bei S t .  Peter in München. Jährlich 
7 Lobämter und Litaneien an Frauenfesten für die lebenden Mitglieder; 1 J a h r 
tag mit Seelenamt und 2 Beimessen für die verstorbenen Mitglieder. — 
Vermögen: 200 45.

3) Schützenbruderschaft von den hhl. M ärtyrern Dionys und Eustachius 
bestehend seit 1705 , oberhirtlich errichtet am 24. M ai 1751. Ablässe vom 
19. April 1751. Hauptfest am 2. Sonntag im October; am Kirchweihmontag 
Lobamt mit 2 Beimeffeu; für jedes verstorbene Mitglied hl. Messe. — Ver
mögen: 4200 45.

4) S t .  Anna-Versammlung, errichtet 1 7 1 6 , angeblich oberhirtlich ge
nehmigt am 20. October 1718. Lobamt am Sonntag nach S t .  Anna. — 
Vermögen: 1400 45.

5) S t .  Barbara-Versammlung, errichtet 1690, angeblich oberhirtlich ge-
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nehmigt am 26. Februar 1692. Lobamt am S t.  Barbaratag; Seelenamt 
m it 2 Beimessen. —  Vermögen: circa 400 4 /.

6 ) Jesus-M aria- und Joseph-Versammlung, errichtet 1750, oberhirtlich 
genehmigt 1880. Lobamt am 3. Sonntag nach Ostern; Tags darauf Seelen
amt m it 2 Beimessen; jeden Quatemper 1 h l. Messe; am Schutzfeste M a riä  
1 hl. Messe fü r die lebenden M itg lieder; fü r jedes verstorbene M itg lied 
1 h l. Messe. —  Vermögen: circa 2000 4 /.

7) S t.  Johannis-Versammlung, errichtet 1707 , ohne oberhirtliche Ge
nehmigung. Lobamt am 27. Dezember. —  Ohne Vermögen.

8) Floßleute-Versammlung unter dem Schutze des hl. Nikolaus, die älteste 
Versammlung in  Lenggries, ohne oberhirtliche Genehmigung. Lob- und Dank
amt m it 2 Beimessen am Montag nach Epiphanie. 4 Quatempermessen und 
je 1 hl. Messe beim Ableben eines Mitgliedes. —  Vermögen: circa 600 47.

9) M ilitä rvere in  zu Ehren des hl. Sebastian, errichtet 1809, ohne ober
hirtliche Genehmigung. Jahrtag m it Seelenamt und 2 Beimessen am 2. M on
tag nach Epiphanie; eine Feldmesse fü r die lebenden M itglieder und hl. Seelen
amt fü r jedes verstorbene M itg lied . —  Ohne Vermögen.

10) Bauernverein zu Ehren des hl. Is id o r und der hl. Nothburga, er
richtet 1844 , ohne oberhirtliche Genehmigung; am Montag nach M a rtin i 
Seelenamt und 2 Beimessen, dann Lobamt zu Ehren des hl. Is ido r. Beim 
Ableben eines M itgliedes hl. Seelenamt. —  Ohne Vermögen.

11) Holzarbeiterverein zu Ehren des hl. Vincentius, errichtet 1864, ohne 
oberhirtliche Genehmigung. Lobamt m it 2 Beimessen; hl. Seelenamt beim 
Ableben eines Mitgliedes. — Ohne Vermögen.

Den Meßnerdienst versieht der erste Lehrer m it einem G ehilfen, den 
Cantordienst die beiden Lehrer. D as frühere Schulhaus ist jetzt Lehrer- und 
Meßnerwohnung. —  Kirchenvermögen: a) rent.: 33438 47. 65 I,) nicht-
rent.: 63358 47. 66 /z.

I I .  Nebenkirchei!: 1 ) M a r ia h i ls -C a p e lle  im Gottesacker. Erbauungszeit un
bekannt; restaurirt 1863. S ty l  gothisch. Baupflicht Cultusstiftungen. Ueber 
Benediktion nichts bekannt. Patronin die seligste Jungfrau M a ria . 1 u lt. 
port. Sept.-Ablässe am Feste M a riä  Geburt und unbefleckten Empfängniß. 
B e i dieser Capelle besteht der Verein der christlichen M ü tte r, oberhirtlich errichtet 
am 20. M a i, aggregirt am 8. August 1875.

2) S c h lo ß -C a p e lle  in  H o h e n b u rg , Loretto-Capelle. Erbaut 1712, 
restaurirt 1859. Baupflicht die Gutsherrschaft. Consecrirt am 14. September 
1722. Am Schloßthurm 2 Glocken; die eine m it der Insch rift: „ 8 t .  L la ria  
I-au r. 8 t. 4osepll. I> . X . Oruto pro nobis. Xusa ul» 4 . 0. L ru s t L louao llii 
1741." D ie  andere im  gleichen Jahre von dem nämlichen gegossen: „ M t .  
4. X . II . 4. stsnkä. et custocl. nos ab omm w a lo ." T itu lu s : 4oann68 Uupt. 
und Xnnuntiatic» L . LI. V . I n  der Capelle 1 a lt. t lx .; in  der unter der 
Capelle befindlichen Crypta 3 a lt. tlx ., der 4. dort (a lt. kix.) ist exsecrirt. 
I n  der Capelle 88. G o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Feiertagen, ge
wöhnlich auch an Donnerstagen durch den Beneficiaten. — S t i f t u n g e n :  
6 Lobämter, von der P farre i aus zu halten. Sept.-Ablässe am Feste des 
hl. Joseph und M a riä  Verkündigung. — Meßner und Cantor der erste 
Lehrer von Lenggries. —  Vermögen der Capelle: 2100 474

3) D io n y s -C a p e lle  in  Hohenburg. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l 
gothisch. Baupflicht die Capellenstiftung. Consecrirt am 16. October 1693. 
Kuppelthurm m it 2 Glocken: a) „8 o l i  Deo §1oria. ? . X . 1695." b) „E rnst
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Langenegger goß mich. L lonaoln i. 1722." Patron der hl. D ionys. 1 a lt. 
p o it. —  S t i f t u n g e n :  2 Lobämter, von der P farrei aus zu halten. Leonhardi- 
r i t t  am 6. November, herkömmlich m it hl. Amt. —  Meßner und Cantor 
der erste Lehrer von Lenggries. —  Vermögen: 4700 47.

4 ) K re u z -C a p e lle  am Calvarienberge, erbaut 1694 , restaurirt 1862. 
Baupslicht die Capellenstiftung. A u f dem Beneficialhaus Spitzthürmchen m it 
2 Glocken, wovon eine gegossen von Langenegger und A. B . Ernst in  München 
1721. T itu lu s : L x a lta tio  8t. Orueis. 1 a lt. port. A u f den 2 anderen 
Altären kann nicht celebrirt werden. 2 gestiftete Lobämter, von der P farrei 
aus zu halten, an den Festen Kreuzerfinvung und Kreuzerhöhung; an letzterem 
Feste, resp. Sonntag zuvor S ept.-A b laß . An den ersten 5 Freitagen der 
Fastenzeit herkömmlich hl. Messe nach Angabe, von der P farre i aus zu halten. 
—  Meßner und Cantor der erste Lehrer von Lenggries. —  Vermögen: 
2000 M .

5 ) G ra b -C a p e lle  am Calvarienberge, erbaut 1694. Baupflicht die 
Calvarienbergstiftung. Patron in : N a to r dolorosa. 1 a lt. port. Am schmerz
haften Freitag hl. Messe, von der P farre i aus; an diesem Tage auch Sept.- 
Ablaß. —  Vermögen gemeinsam m it der Kreuz-Capelle.

6 ) A n to n iu s -C a p e lle  an der Wegscheid, erbaut um die M itte  des 
X V I I .  Jah rh ., restaurirt 1877. Baupflicht die Capellenstiftung. Kuppelthurm 
m it 2 Glocken. Patron der hl. A n to n iu s .'I  1 a lt. port. Am 13. J u n i 
gestiftetes Lobamt und am folgenden Sonntag herkömmlich hl. Am t nach A n
gabe, von der P farrei aus. Am Feste des hl. Antonius resp. Sonntag darnach 
Sept.-Ablaß. — Meßner und Cantor der erste Lehrer von Lenggries. —  Ohne 
Vermögen.

7) S e b a s tia n i-C a p e lle  in  Schlegldorf, erbaut 1634. Nococostyl. Bau
pflicht das Capellenvermögen. Kuppelthurm m it 1 Glocke. Patrone: die 
hhl. Sebastian und Rochus. A u f den Altären kann nicht celebrirt werden. —  
Vermögen: 1142 45.

8) C a p e lle  u n te rm  H o h e n re u t. Erbauungsjahr unbekannt. Rococo- 
styl. Baupflicht Private. Küppelthurm m it 1 Glocke. A lta r ohne S te in .

9 ) C ape lle  in  F a l l .  Erbauungsjahr unbekannt. Rococostyl. B au 
pflicht das kgl. Aerar. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Patronin die seligste 
Jungfrau  M a ria . 1 a lt. port. Z u r Sommerszeit w ird herkömmlich an Sonn- 
und Feiertagen fü r die Holzarbeiter Gottesdienst von der P farre i Achenkirchen 
aus gehalten.

10) C ape lle  in  V o rd e r r iß .  1866 erbaut. S ty l gothisch. Baupflicht 
die kgl. Cabinetskasse. Benedicirt. Spitzthurm m it 2 Glocken. 1 a lt. port. 
Herkömmlich ist monatlich 1 hl. Messe durch einen Franziskaner aus H interriß.

11) C ape lle  am Letten. 1875 erbaut. S ty l  gothisch. Baupflicht der 
Lettnerbauer. Benedicirt. Spitzthurm m it 2 Glocken. 1 a lt. port. Jährlich 
einmal h l. Messe.

I I I .  p fa rrverhü ltiiisse : Präsentationsrecht der P farrer von T ö lz , Nominationsrecht 
fü r 2 Candidaten die Gutsherrschaft von Hohenburg. Fassion: Einnahmen:

I  Das sehenswcrthe S t. Antoniusbild ist ein Werk des berühmten Joh. Schrandolph.
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3382 M  52 ^>., Lasten: 1599 L  69 Reinertrag: 1782 717. 83 
Onuscapital bis 1906 m it jährlich 225 117. zu tilgen. W iddum: 4  da 63 a
5 gm —  13 Tagw. 59 Dezim. Aecker, 3 da 33 a 91 gm —  9 Tagw. 
80 Dezim. Wiesen, 7 da 21 a 32 gm —  21 Tagw. 17 Dezim. Holz. 
Durchschnittsbonität: 6. Pfarrhaus 1879 nenerbaut, geräumig, passend und 
trocken; ebenso Oekonomiegebäude, welches 1865 neuerbaut wurde. Baupflicht 
bei beiden der Pfründebesitzer. Hilfspriester: 1 Curat, im Pfarrhofe wohnend; 
die zweite Stelle ist unbesetzt. Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1619, 
Sterbebuch 1682, Trauungsbuch 1619.

Z u r Schloßcapelle in  Hohenburg wurde im  I .  1695 durch G ra f Ferdinand 
Joseph v. Herwart das Schloßbeneficium gestiftet. Confirm irt am 28. A p ril 
1695. Besetzungsrecht die Gutsherrschaft. Zah l der Obligatmessen: ursprünglich
6 Wochenmessen, am 30. J u n i 1783 auf 5, am 28. Februar 1791 auf 4, 
am 20. November 1838 auf 2 reducirt. Dazu kamen seit 1862 neue Meß
stiftungen und beträgt nun die Gesammtzahl der Obligatmessen 192. Auf 
Ansuchen des Pfarrers leistet der Beneficiat m it E inw illigung der Gutsherr- 
schaft an den Conventtagen der Allerseelenbruderschaft in  Lenggries Aushilfe im 
Beichtstuhl. Einnahmen: 575 Ü7. 89 ^>., Lasten: 10 717. 11 /H., Reinertrag: 
565 717. 78 /H. D as Beneficialhaus am Calvarienberg 1864 neuerbaut, m it 
Garten. Z u r Unterhaltung desselben existirt ein Baufond.

IV . SchnIverlM tnisse: Schule in  Lenggries m it 2 Lehrern und 1 Lehrerin, 
249 Werktags- und 107 Feiertagsschülern. 1865 wurde das Schulhaus er
weitert. — Aus der Ortschaft Letten gehen die Kinder in  die Schule in  
Jachenau. Aus Gaissachrain der P farre i Gaissach und aus Wackersberg der 
P farre i Tölz gehen Kinder in  die Schule in  Lenggries.

V . Klösterliche In s titu te : Z u r Pflege der Armen und Kranken befinden sich im 
Gemeindearmenhause 1, im  Gemeinde-Krankenhause 3 Niederbronner Schwestern. 
D as Krankenhaus, 1881 neuerbaut, hat eine Capelle m it 1 u lt. po rt. und 8s. 
Benedicirt am 25. Dezember 1881. I m  Armenhause eine benedicirte Capelle, 
in  welcher aber nicht celebrirt werden kann.

K le ine Notizen. L e n g g rie s , U n A s n A - r io ^ )  wie die ursprüngliche Form zu lauten 
scheint, war vermuthlich eine Ansiedlung von Dienstleuten des Schlosses Hohen
burg. M i t  einem gewissen IV eru llerus Oellsrarius cko Usn«ri68sn t r it t  im 
I .  1257 der O r t  zuerst in  die Geschichte ein. (L ion. Loio. V I. 217.) I m  
herzoglichen Urbar o. n. 1280 w ird eine M ühle und zwei Höfe zu UonK-en- 
K ri62 als zinspflichtig zum okkioium VolnLs aufgeführt. (N on. Loie. X X X V I.  
211. 212.) Am Pfinztag vor S t.  Paulstag „alz er bechert ward" 1393 gibt 
Ph ilipp der S tu p f, Burger zu München, zum S t.  Bartholomäusaltar in  der 
Münchener Frauenkirche und zu der auf demselben gestifteten Messe u. a. 
„den Hof zu Lengryes genannt der pranthof vnd daz prantlehen daselbs m it 
sambt den Hofstetn vnd Gaertten alz ez Hainrichs dez Höhenkirichers seligen 
etwenn gewesen ist vnd dez Egkleins Hofmarich zu Lengries in  Tölzer Gericht". 
(N on . Lo io . X X . 63.)

Bezüglich der frühesten kirchlichen Verhältnisse des Ortes wissen w ir, daß, 
von der uralten wahrscheinlich durch Mönche von Schäftlarn erbauten D io 
nysiuscapelle ̂ )  abgesehen, im  I .  1315 bereits eine Filialkirche der P farrei

* )  A m  langen G ries (von dem w e ith in  versandeten Ufer der Is a r  zu verstehen).
* * )  S ie  w ird  in  der Schmid'schen M a trike l vom  I .  1740 „O a p s IIa  8 . v io n ^ s ü  aü  lo n to n r  

genannt.
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Königsdorf hier bestand, sowie daß gegen Ende des X IV .  Jahrh , ein eigener 
Seelsorgspriester daselbst wohnte. Eine Urkunde vom I .  1479 besagt: „ I te m  
vor sexvndneuntzig Jaren (d. i. 1383) ist nur ain Priester gewesen in  Gaissach 
vnd Lengrieser Khirchträcht, der hat zu Lengrieß gehauset, der hat baiden 
Khirchträcht alle Sonntag vnd Feyrtag allein muessen Lehr vnd vndterweisung 
geben, vnd ist zue Lengrieß khain begrebnus der Todten vnd abgestorben ge
wesen." (Pfarrarchiv zu Tölz.)

D er Domherr Caspar Schmidhauser, P farrer zu Königsdorf, stellte am 
6. November 1479 fü r die beiden F ilia len Lenggries und Gaissach je einen 
ständigen Caplan auf. Für den Unterhalt der beiden Priester zog P fa rr- 
herr Schmidhauser einen Theil der den Kirchen Lenggries und Gaissach gehörigen 
Güter m it Genehmigung des Diöcesanbischofs zum Königsdorfer Pfarrwiddum. 
S o  übergaben die hiesigen Kirchpröpste: „den Widen zue Lengrieß, G il t  Järlich 
drei P fundt Sechzig Pfenning, sollen die Sechzig Pfenning der Khirchen ein- 
geantwort werden, auch Vnentgolten der Vogtey, so der M axlra iner vermaint 
zehaben, auch dazue den Anger bey der Sag M ih l  vnd das Heißt darauf, G ilt  
der Anger ietzo ain P fundt Pfenning." (Äbschr. im erzb. O rd. Arch.)

A ls  V icar zu Lenggries kommt am 30. August 1495 Johann Speiser 
urkundlich vor. S e in  Nachfolger Jakob P ä rtl mußte von Zeit zu Zeit den 
beiden Pfarrvicaren zu Tölz als Vertretern des Kirchherrn von Königsdorf Rech
nung stellen. S o  findet sich aus dem I .  1502 der E intrag: Itsm  nos v io a rii 
in  to llt/, lse iw us ra tionom  eurn üom ino 4u6osto p a rtl v ieario  in  lenguiess 
et o lü n lit uobis V 1 I1 I X I I  ä l.

I m  I .  1585 übersandte der Vicar Johannes Huppenberger an die 
bischöflichen Räthe zu Freising eine Beschreibung seines Seelsorgesprengels, darin 
es u. a. heißt: „Lenngrieß ist ain V iiirr l des Decanats K in igsdorff, jn  des 
Edl vnd vesten Herrn Hanß paulusen Hörwarts zu Hohenwurg Hosfmarckh 
gelegen. . . .  J n  der kirchen Lengrieß sendt drey a ltä r, am Chor a ltar ist 
8 . üaoobus V p ls  Patron. Aufs der Linckhen Abseitn vnser frawen altar. 
A u f der rechten Abseitten ain altar w ir t t 8 . Peters A lta r genendt, ist sambt 
der abseit Vnno num eri m inoris  35 (d. i. 1535) gepaudt w ordn, ist aber 
weder abseilt noch altar Uonostioisrt." Aus dieser Notiz scheint hervorzugehen, 
daß die frühere Kirche zu Lenggries, wenn auch viel kleiner als die jetzige, 
gleichwohl dreischiffig war.

Durch den Eifer deö bischöflichen Visitators Philipp Franz Lindtmair kam 
im  I .  1723 zu Lenggries die Errichtung eines sogen. Petrinischen Hauses nach 
der Regel des gottseligen B arth . Holzhäuser zu Stande. D er Hofmarksherr, 
G ra f Ferd. Jos. von Hörwarth, der sich gleichzeitig um die Neuerbauung der 
Pfarrkirche zu Lenggries große Verdienste erwarb, förderte auch dieses edle Werk 
nach Kräften. Eine V isitation vom 9. J u n i 1733 ergab einen Personalstand 
von 5 gemeinsam lebenden Priestern.*) Es ist dabei bemerkt: „H u ilib s t sx
Iris suoerclotibus lm det suum proprium  ondilo in  Domo parooü ia li ot 
mmm .Mstöntationom ex Xloemomnis m issarum ." (Acten des erzb. O rd .) 
Aus Mangel einer eigenen D otation ist dieses Priesterhaus noch im X V I I I .  Jahrh , 
wieder erloschen. N u r Neste der Bibliothek dieser Congregation haben sich im 
Pfarrhvfe zu Lenggries erhalten.

Lenggries hat aus älterer und neuerer Zeit bedeutende milde Stiftungen 
aufzuweisen: den Gg. v. Hörwarth'schen Armenfond, 1644 le g irt, der im

Außer dem P farrv icar Georg Auer befanden sich hier die Weltpriester: Joh. Christ. Wcster- 
uiayr, Joseph Loch, Joh. Mich. Ilo rne li und Franz von Paula W inter.
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I .  1785 m it einem Capitale von 6500 fl. a u ftr itt; den Waisenfond, von 
Hanns W ilhelm  v. Hörwarth (4  1691) gegründet, m it 14000 fl., und die 
Probst'sche Armenstiftung, 1858 fund irt m it nahezu 30000 fl.

I m  I .  1837 unter dem Pfarrvicare Georg Albert Wening. Exconventual 
aus dem Kloster S t .  M ang, wurde das V icariat Lenggries zur selbstständigen 
P farre i erhoben.

D ie  Mariahilfs-Capelle daselbst enthält mehrere interessante altd. B ild 
werke, besonders eine Madonna, welche die Jahrzahl 1327 trägt. ̂ )

D ie  Pfarrkirche besitzt ein Ciborium m it der Jahrzahl 1600 und m it 
Wappen und Insch rift des berühmten Hanns Georg von Hörwarth.

Das Muttergottesbild der Schloßcapelle ist ein beachtenswerthes Denkmal 
byzantinischer Kunst.

E in  der Schule Guido Reni's zugeschriebenes Vesperbild der Calvarienberg- 
Grabcapelle von bedeutendem Kunstwerthe befindet sich z. Z . im  Schlosse; seine 
frühere Stelle nim m t jetzt eine Copie ein.

Ueber Lenggries incl. Hohenburg vgl. Deutingers ält. M a tr. U .  91. 337. 
389. 667.; des Vers. Chronik des M .  Tölz 1871. S . 1 3 - 1 6 .  8 1 - 8 3 .  106. 
120. 132.; IV em uA , Vopogr. Ouvurino I .  217 m it 2 Abb.; Zim m er
mann, churb. Kalender I. S . 301.; Oberb. Arch. X IV . 197 ff., X X V I .  315.; 
Apians Topogr. S . 64. Von der Hand des vormaligen Pfarrvorstandes 
S t.  Glonner existirt eine ausführliche Chronik von Hohenburg und Lenggries 
(M anuscrip t), die auch über viele O rte  der Umgegend sich verbreitet und 
namentlich in statistischer Hinsicht von Bedeutung ist.

H o h e n b u r g ,  U ouü indu roüJ^) deren erste Besitzer Udalschalk Richher, 
Gebhart und Nortprecht zu Ende des X I .  Jah rh , vorkommen und sich von 
Duung. nennen (N on. Uoie. V I. 58 ), hatte zu Burgherren M inisterialen der 
Grafen von Andechs. Bon 1180— 1265 gehörte die Veste den Edlen von 
Tö lz ; ging dann aus der Hand der bahr. Herzoge an die Eglinger, sodann 
an die M axlra iner und Schellenberger über. I m  I .  1566 kauften das Schloß 
die Hörwarth von Augsburg, die es bis 1800 besaßen. Nun gelangte dasselbe 
an verschiedene Eigenthümer, zuletzt (1870) an Herzog Adolf von Nassau.

D ie  „S a n d t Johanns Capellen zu Hochenburg", wohin eine Messe, 
wahrscheinlich schon von den Eglingern gestiftet w a r, w ird im  I .  1479 aus
drücklich genannt. (Des Vers. Chronik des M . Tölz, S . 82.)

Aus Hohenburg ging hervor Richer von Hohenburg, Bischof von Briren l171—1178, der 
sich besonders um die Hospitalkirchc zum hl. Kreu; in Brixcn verdient machte.

Ruhmvoll wirkte Hanns Georg Hörwarth von Hohenburg, Staatsmann und Gelehrter, 
geb. 1553, -p 15. Januar 1622. Sein wichtigstes Werk: B n ln ilao  ari'tbmokieno, InZo l8 t. 1611, 
soll der Erfindung der Logarithmen die Bahn gebrochen haben. Seine Büste steht in der baper. 
RuhmeZhalle.

Zn Lenggries ist geboren 1756 Anton Drcxl, Bibliothekar in Nreseia, dann Universitäts- 
Professor in Landshut, ch als P farrer in  Viechtach 9. A p ril 1830. Er machre die deutsche Literatur 
in  Ita lie n  bekannt durch sein Werk: llneoo lkn  ä i soslts prosv ^.Ismnnno. IR rvin  1789.

*) Nach einem Berichte des Vicars Johann Stephan Höcht vom I .  1758 war besagtes Mntter- 
gottesbild m it der Jahrzahl 1327 in  diesem Jahre ( in  München ans Holt, to rm is r te r  schon 
gestanden, 1656 aber nacher Lenggries in  obberirte Frepthofss Capelln tra n s td r ie rt worden". 
<Ord. Arch.)

' H Z u r hohen Burg. Obige wohl ursprüngliche Form findet sich im lü iro n . 13. 13nr. I I .  Ui. 
DaS alte Schloß brannte 1707 nieder; das jetzige ist nicht mehr an der früheren Stelle 
erbaut.

W e s t e n n a y e r :  D w t t s m v V c s c h l 'c ib n i i f l .  I I I . 29
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6. Tölz.
Pfarrei mit 4 9 0 4  Seelen in 626 Häusern.

TÜI,,M., Pf.-K., Pf.-S., Nbkn., Kl., Schule»,
3679S.400H .-K il.

Ahl, E........................ 3 1 „ 3 „
Bichler, E.................... 6 1 -, 1,5 „
Buchberg, W. . . . 19 „ 3 „ 5 „
Einbachmühle, E. . . 15 „ 1 „ 1,5 „
Fürholzen, E. . . . 6 „ 1 „ 2
Hahnbaner, E. . . . 5 „ 1 4 „
Höck, E........................ 1 „ 1 2 „
Kieselsauer, W . . . 13 „ 2 „ 3 „
Langerbauer (Mitter- 

stallau), E. . . . 10 „ 1 „ 5
Lukasbauer, E. . . . 9 1 „ 1,5 „
Naderhäusl, E. . . . 5 „ 1 2 „
Peterbauer, E. . . . 3 „ 1 „ 1,5 „
Reit, W....................... 8 2 ,. 3„ „
Sauersberg, W. . . . 38 „ 7 „ 3„ „
Sondershof, E. . . . 17 „ 1 „ 2„ „
Siallau, W................. 11 „ 3 „ 5 „
S traffer, E. m. Cap. 8 „ 1 „ 3„ „
Walgerfranz, E. . . . 9 „ 1 „ 3 „
Weiherhäusl, E. . . 5 „ 1 „ 2 „

lackrrsberg, D., Flt., 150 „ 28 „ 4 „
Arzbach, D. m. Cap. 153 „ 36 „ 5 „
Bach, W..................... 19 „ 2 „ 4 „
Bachmayr, z. H. . . 33 „ 7 „ 3 „
Beurerhöfc, W. . . . 36 „  ̂ „ ,̂3 „
Bibcrmühie, W. . . . 15 „ 3 „ 3„ „
Bocksleiten, E. . . . 3 „ 1 ,, 2 „
Cementmühle, E. . . -- „ 1 „ 5 „
Erlach, am, W. . . . 6 „ 2 „ 4,; „
Ertlhöfe, W................. 27 „  ̂ „ 6,7 „
Grauburgerm.Schwarz- 

burger, W. . . . 17 „ 2 „ 3
Höfen, D., Schule . . 46 „ 7 „ b „

Hueb, E........................ 6 S. I H.4 Kil.
Knapp, E...................... 1 ,, 3 „
Lain, an der, D. . . . 38 „ 9 „ 6 „
Lehel, am, W. m. Cap. 17  ̂ » 6,. „
Obergries, z. H. . . . 75 „ 18 „6-7„„
Pann an der Blaika, E. 5 „ 1 ,, 7 „
Seyboldshöfe, W. . . 35 „ 5 „ 6,- „
Steinbach, z. H. . ° . 
Sudhaus am Blomberg

48 ., 7 „4„-6 „

und Quellenhaus . . 2 „b-5„„
Untermberg, z. H. . . 73 „ 11 „ 68  „

Fisch buch, W., Flk., ^ . 12 „ 2 . 5  „
Abberg, W................... 19 „ 3 „ 4 „
Alhof, E....................... 3 „ 1 » 5 „
Bürgbauer, E. . . . 6 „ 1 „ 2„ .,
Fiecht, E........................ 1 „ 1 „ 6„ „
Glashütte, E................. 4 „ 1 „ 6 „
Glaswinkler, E. . . . 7 „
Haunleiien,W.m.Cap. 6 „ 2 „ 3 „
Höhe, auf der, W. . . 15 ., 3 „ 5 „
Kellcrshof, W. . . . 11 „ 2 „ 5,, „
Kleiber, E.................... 6 „ 1 „ 4 „
Lechner, E..................... 3 „ 1 „ 4 „
Leitzing, W . . . . 24 „ 4 „ 5„ „
Müller, E...................... 15 „ 1 . 5  „
Nodcrn, W.................... 11 „ 2 „ 5 „
Pröftl, W. m. Cap. . 23 „  ̂ „ ^̂ 5 „
Ochsenwöhr, E. . . . 3 ,,
Schwaig, W.................. 12 „ 2 „ 3 „
Spi eql ,  W. m. Cap. . 20 „ 4 „ 6 „
Thal, W....................... 11 2 „ 4„ „
Voglsang, E.................. 6 1 4
Wasenmeister, E. . . . 1 ,, 1 „ 2„ „
Weigl, E....................... 5 „ 1 „ 5 „

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Dentinger Schleifmühle, Otten mit Oelschlag und Schnait 
werden unter diesen Namen nicht mehr erwähnt; nen erscheinen Hock, Laugerbaner, Lukas
bauer, Walgerfranz, Cementmühle, Erlach, Grauburger mit Schwarzburger, Paun an der 
Blaika, Sudhaus, Alhof, Glashütte, Müller Ochsenwöhr und Wasenmeister.

2) Die im Pfarrbezirke befindlichen Protestanten haben in Tölz eine protestantische Kirche und 
sind nach München eingepfarrt.

3) Umfang der Pfarrei circa 40 Kilometer.
4) Wege gut, theilweise beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Tölz und in die politischen Ge

meinden: Tölz, Wackersberg, Lenggries, Oberfischbach und Unterfischbach.

I. pfarrsch: T ö lz ,  am Einflüsse des Ellbaches in die Isa r  und an deren jen
seitigem Ufer schön gelegen. Eisenbahnstation und Post am Orte.

Pfarrkirche: Erbaut in der zweiten Hälfte des X V . Jahrh. Restaurirt 
1 8 5 4 — 1860. Geräumigkeit nicht z u r e i c h e n d St y l  gothisch. Baupflicht die 
Kirchenstiftung. Spitzthurm mit 5 neuen und 4  alten Glocken, die ersteren alle

*) Hier die Grabsteine der Pfarrherren Georg Eglinger Hetzt unleserlich), ch 1450 und Nico- 
demus Samwcber, H 1750. Ausserdem viele Grabdenkmäler adeliger Familien, wie der 
Winzer, Thor, Nnstdorf, Gnidoboni ». n.
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gegossen von Johann Graßmayr in  W ilten bei Innsbruck 1876. Inschriften:
a) die größte: „L a ss t uns preisen cien V ate r und den L o lin  m it dem 
d l. (le iste . —  L u r L b re  Lo ttes unci mim H e ile  ib re r Leeien Aestiktet 
von dosepb und L la ria  Lteebl iu N ö lr . "  b) D ie  zweite, gestiftet von Kasp. 
und Barb. Rummelsberger, Seb. und Ther. Schwaighofer und Andr. W orte: 
„L s  ru ft mein Leba li: Kom m et mim Lause des L s r rn ."  e) D ie  dritte, 
gestiftet von Joseph Benno und Klara Kurzmiller: „L u d  das ^Vort is t 
L le iseb ^ervordeu. Von L Iitr: und L n Z e w itte r erlöse uns o H e rr ."
d) D ie  vierte, gestiftet von Pfarrer Lorenz Kratzer: „K o m m t und lasst uns 
i l i l l  anderen und n iederfa llen  vo r L o tt  und vrsinen vor dem H e rrn ."
e) D ie  fünfte, gestiftet von Mich, und Anna Gotz: „L ie b ' ob H e rr, den du 
lieb  bast, der is t b ra n b ." 1) D ie  sechste: „ L in  L in d e r lasst m ieb hiessen —  
K bn ieent vor Lo ttes Liessen. 1704. L u  H i l f  und M o s t a lle r armen 
Leelen im  Le^keuer. Obristopb O a lle r in  N ünebsn goss m ieb in  N üneben." 
§) D ie  siebente: „desus KaLareuus Kex dudaeorum. 1812." b) D ie  achte: 
„L a u e  L is tr i form am  ded it ars operosa LteZeri. 4mno Dom. 1601 ."
i)  D ie  neunte: „ L lo r ia  in  exeelsis Leo. l?. K . 1691." 6ons. 12. M a i 
1861. Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 3 a lt. üx., 3 a lt. port. 
Ls. L . Om. von der Kirche entfernt. O rge l m it 18 Reg. P f a r r g o t t e s -  
d ienst an fast allen Sonn- und Festtagen; am Dreifaltigkeitssonntag ist der
selbe in  der Dreifaltigkeitskirche, am Sonntag M a riä  Namen, Sonntag M a riä  
Vermählung und nach M a riä  Opferung auf dem Mühlfelde und am Feste 
des hl. Johannes Bapt. in  Fischbach. Ewige Anbetung am 23. J u l i .  Sept.- 
Ablässe am Neujahr, Peter und P au l und Schutzengelfeste. Außerordentliche 
Andachten: im  Advente wöchentlich 3 Rorate, aus freiwilligen Beiträgen; in 
der Fastenzeit 6 Oelbergandachten m it P red ig t, gestiftet; an den Dienstagen 
der Fasten Kreuzweg, fre iw illig ; Rosenkränze in  der Allerseelenoctav gestiftet, 
sonst nach Angabe; an den Donnerstagen und Samstagen der Fastenzeit N ise- 
rere, fre iw illig ; am Neujahrsabend, Gründonnerstag und Charfreitag Predigt, 
herkömmlich; an den Samstagen und Vorabenden der Festtage Vesper; an den 
Sonn- und Festtagen Nachmittags Vesper oder L itane i, nach Herkommen; 
Frauendreißigerlitaneien; während der Frohnleichnamsoctav täglich Am t und 
Horen, Nachmittags Vesper ooram Ls. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem, 60 Jahrtage ohne V ig il, 153 Jahrmessen, 8 Quatemper- 
ämter, 100 Quatempermessen und 24 Monatmessen. Z u r Rosenkranzbruder
schaft gestiftet (nach Reduction vom 22. J u n i 1858 noch) 1 Seelenamt und 
257 Ja h r- und Quatempermessen. Außerdem gestiftet: Predigt am Schmerzens- 
freitag und Allerseelentag, 48 Donnerstagsämter m it Procession, je ein hl. Am t 
am S t.  Annatag, Herz-Jesufest und Schmerzensfreitag.

B rud ers cha f ten :  1 ) Rosenkranzbruderschaft, errichtet m it oberhirtlichem 
Consens vom 11. Januar 1629 in  der jetzt demolirten Gruftcapelle, dann in 
die Dreifaltigkeitskirche versetzt, gegenwärtig Guidoboni-Capelle. Hauptfest Rosen
kranzsonntag; Cxnventtage: M a r iä  Himmelfahrt und M a riä  Geburt; an diesen 
3 Festen Procession im  M ark t; ferners Convent an den ersten Monatsonntagen 
m it Nachmittagspredigt, Rosenkranz und Litanei; an allen Frauenfesten F rüh
amt; jeden Quatemper Seelenamt. —  Vermögen: a ) rent.: 20405 M  71 /H.,
b ) nichtrent.: 2146 1K. 29 /A.

2) Bruderschaft von der unbefleckten Empfängniß M a r iä ,  oberhirtlich er
richtet am 31. J u l i  1724; Ablässe vom 25. September 1723. Hauptfest am 
Sonntag in  der Octav der unbefleckten Empfängniß m it A m t, L itane i, Ne 
L o u ill und Procession. —  Vermögen circa 1500 d /.

3 ) Herz-Mariä-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am 5. Februar 1844,
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aggregirt am 2. M ärz  1844. Hauptfest am S on n tag  nach der O ctav M ariä  
Him m elfahrt m it Am t und Litanei. Messen für verstorbene M itglieder. — 
O hne Vermögen.

4 )  Josephi-V ersam m lunq, ohne oberhirtliche Genehmigung. F ü r  jedes 
verstorbene M itglied hl. Messe.

5 ) Jungfrauen-V ersam m lung unter dem T ite l M a riä  Schutz, errichtet 
1756 , ohne oberhirtliche Genehmigung. Hauptfest am 2. S onn tag  im November. 
An 8 Frauentagen und an den 4  Quatempersonntagen hl. Messe. B eim  Ab
leben eines M itgliedes hl. Messe.

6 )  Jo h an n e s  B ap t.- und Jo h an n e s  Evang.-Versammlung. An den Festen 
der P atrone und beim Ableben eines M itgliedes hl. Messe.

7 ) Sebastiani-Versamm lung,
8 ) S im o n - und Sebastianiversammlung,
9 ) Versammlung der verheiratheten und

10) der ledigen Floßleute,
11) W endelin-Versammlung, alle ohne oberhirtliche Genehmigung; hl. Messe 

beim Ableben eines M itgliedes.
12) Leonhardi-Versammlung. Am S t .  Leonhardsfeste und am 11. S onn tag  

nach Pfingsten 2 hl. Messen.
13) M ilitär-V erein  unter dem Schutze des hl. Sebastian. Am Feste des 

hl. M a rtin  feierlicher Seelengottesdienst. F ü r  jedes verstorbene M itglied eine 
hl. Messe.

14) S t .  A nna-V ersam m lung. Am Titularfeste eine hl. Messe für die 
M itglieder.

15) Armenseelen-Bund. Jed e  Woche eine hl Messe für die armen Seelen.
D en  Meßnerdienst versieht ein angestellter M eßn er, den C antor- und

Organistendienst ein angestellter Chorregent und Cantor und ein eigener O rganist. 
M eßnerwohnung im  Knabenschulhause. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 
83170  4L  7 li) nichtrent.: 74457  44. 18 /z .

I I . Nelm ckrrchen: 1 ) D r e i f a l t ig k e i t s k i r c h e  am Gottesacker, Klosterkirche der 
Franziskaner. D ie  frühere kleinere Kirche w ard consecrirt am 22. September 
1635 ; die jetzige erbaut 1733. Schmuckloser Renaissancestyl. Baupflicht der 
M agistrat Tölz als Eigenthümer der Kirche. Consecrirt am 18. September 
1735. T hurm  ein Dachreiter m it 3 Glocken, gestiftet von Jo h a n n , T hom as, 
A nna und Franziska Poschenrieder, gegossen von J o h .  G raßm ayr in  W illen 
bei Innsbruck  1877. T itu lu s : 8 su . Triuitus. 6 ult. tix., 1 ult. port. 8s. 
6 m . der P farre i bei der Kirche. O rgel m it 10 Reg. Am Patrocin ium  P fa rr-  
gottesdienst von der P farre i aus. Täglich Frühmesse durch den Beneficiaten; 
die übrigen Funktionen meistens durch die ID . Franziskaner; so im  Advent 
wöchentlich zwei M a l R o ra te , nach A ngabe, in  der O ctav der unbefleckten 
Empfängniß M a riä  jeden Abend L itanei, zum Schlüsse mit T s  v e u m  und 
Procession; jeden 3. S o n n tag  Versammlung des II I . Oxdens; M aiandachten, 
aus freiwilligen B eiträgen; in den Fastnachtstagen 40stündiges G ebet, einge
führt am 27. J a n u a r  1696.

B r u d e r s c h a f te n :  1 ) D ie  Franziskus- und Antonius-Versam m lung, ohne 
oberhirtliche Genehmigung errichtet 1707. H l. Messe fürte jedes - verstorbene 
M itglied.

2 )  H l. D re i K önig-V ersam m lung. Hauptfest sEpiphanie. V orm ittags 
A m t, Nachmittags P re d ig t, T s  v s u m  und Procession; beim Ableben eines 
M itgliedes hl. Messe.

S t i f t u n g e n  (von der Pfarrgeistlichkeit zu persolviren): 3 Ja h rta g e  ohne
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V igil, 16 Jahrmesseu, 24 Quatempermessen und 12 Monatmesseu. — Meßner 
und Cantor u) bei den pfarrlichen Funktionen ein Pfarrmeßnergehilfe und der 
Pfarrchorregent, b) für das Kloster ein Frater und ein eigener Cantor. — 
Vermögen der Kirche: u) reut.: 12991 44s b) nichtrent.: 16184 44. 73

2) C a l v a r i e n b  e r g - K i r c h e  auf dem Calvarienberg, eigentlich aus 
2 Kirchen und 1 Capelle bestehend. Erbaut e. 1725. Zopfstyl. Baupslicht 
die Stiftung. Consecrirt am 26. September 1726. 2 Kuppelthürine mit 
4 Glocken; u) die größte: „Au stlstren äes stittereu lsteiäen8 Ostri8ti uuä 
cler svümöiLÜalteu ülutter Lluriu von 4mckrü, 4uuu unä Zluriu 8estvvaiKer, 
öiestlerduuer iu lö iL ."  b> Die zweite von der Stifterin der Stationen:*) 
„buckste OWU68: in oruee 8uiu8." e) Die dritte: „8tim m t alle Nöus mit 
m ir ein: gelobt 8oII 4e8v8 0 s t i l8 tu 8  8ein," gestiftet von Friedrich und Katha
rina Lettinger in München, ä) Die vierte: „klon Verehrern clo8 Oulvarieu- 
bsrA68 ^eivicimet von clem clermaliAen Vei^vulter l'runr: I^ettinZer 86n. 
unä NuAclulenn"; — alle Glocken neu, gegossen von Johann Graßmahr in 
Willen bei Innsbruck 1877. Nitulu« das hl. Kreuz. 3 ult. tlx., 1 ult. port. 
88. Orgel mit 6 Reg. Gottesdienst täglich durch den Beneficiaten. Vom 
Feste Kreuzerfindung bis Kreuzerhöhung täglich Abends Kreuzwegandacht, zum 
Beneficium gestiftet. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag mit V ig il und Requiem 
für den S tifter, von der Pfarrei aus zu halten; 7 Jahrmcssen, 52 Wochen
messen, 4 Quatempermessen, durch den Beneficiaten. — Meßner ein eigener, 
Cantor der Pfarrorganist. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 60972 44. 5 ^ . ,  
st) nichtrent.: 4159 44. 73 4-

Bei dieser Kirche besteht: 1) Die Bruderschaft von der Todesangst 
Christi, veranlaßt und fundirt vom Stifter des Calvarienberges Friedrich 
Nockher.**) Oberhirtlich errichtet am 9. November 1722. Ablässe vom 
14. August 1722. Hauptfest Kreuzerhöhung. Jeden Freitag gestiftete Bruder
schaftsmesse vor ausgesetztem 88. in Oidor.
- 2) Verein der christlichen Mütter, oberhirtlich errichtet am 18. April,

aggregirt am 21. Juni 1872.

3) M a r ia h i l f -K i r c h e  auf dem Müh l fe lde ,  erbaut 1735— 1737.
Zopfstyl. Baupslicht die Kirchenstiftung. Consecrirt wahrscheinlich am 4. M ai 
1783 durch Bischof Ludwig Joseph von Freising. Kuppelthurm mit Laterne. 
4 Glocken; u) Die erste: „8ub tuum pruesiciinm oonluAimus 8unetu 1)ei 
Oemtrix." b) Die zweite: „Der steil. ImiAt'run rvsA'en visier von istr 
empfundenen IVostltstuten Aerviämet von lAnur: LJrs in ." Diese zwei 
Glocken gegossen von Barthlme Graßmayr im Oetzthal 1762. e) Die dritte: 
„?rrulu8 I4opp ss»88 wiest in lMnesten 1685. ^vo Nuriu gu-utiu plenu." 
<l) Die vierte: „Lurtstolomue IVen^le ln Nnnostsn A088 wiest 1635." 
1itnin8: Nuria uuxiliutrix. 1 ult lix., 2 ult port. 88. Orgel mit
10 Reg. Pfarrgottesdienst an den Sonntagen nach Mariä Vermählung 
und nach Mariä Opferung und am Feste Mariä Namen; sonst Gottesdienst 
regelmäßig durch den Beneficiaten dieser Kirche.

Bruderschaften: 1) Junggesellen-Congregation, oberhirtlich errichtet als 
Bruderschaft vom glorreichen Namen Mariä am 11. September 1776. Haupt-

'0  A n S te lle  der den Calvarienberg entlang erbanten li Passionseapellen errichtete im  Z . 1874 
die W ittw e des zu früh  verstorbenen 1>r, Lndw ig M erz 15 Krcnzwegstationen ans D o rrn  
c o ttu , die in  schönen Sandsteinnischen aufgestellt sind.

* * )  Dieser edle W ohlthäter. -j- 1754, hat sein G ra bm a l in  einer Capelle unter der hl. Stiege.
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fest Bcariä Namen; 4 Quuatemperandachten m it P red ig t, durch die P fa rr- 
geistlichkeit zu halten; im Advent wöchentlich zwei M a l Rorate, nach Angabe.

2) Rochus-Versammlung, errichtet 1 6 2 :', oberhirtlich genehmigt am 
10. Oktober 1608. Hauptfest am Rochnstag.

Bittgänge: in der 3. Woche nach Ostern und 8 Tage nach M a riä  H immel
fahrt hält die Pfarrgemeinde Bittgänge hieher.—  S t i f t u n g e n :  2 hl. Aemter, 
69 Jahrmessen, 52 Wochenmessen, 44 Quatempermessen, in  der Antlaßoctav 
7 Rosenkränze, vom Beneficiaten zu persolviren. —  Den Meßnerdienst versieht 
ein eigener Meßner, den Cantordienst der Pfarrchorregent. —  Vermögen der 
Kirche: u ) rent.: 20107 44. 72 /H., b) nichtrent: 25145 44. 79 /H.

4 ) S t .  L e o n h a r d s - C a p e l le  auf dem Höhenberge. Erbaut 1718. 
Zopfstyl. Kleiner Thurm  m it 1 Glocke, gegossen von 0 . D u lle r in  München 
1718. Consecrirt am 14. September 1722 in  Kon. A u tr is  äolorosun von 
Bischof Johann Franz von Freising. Baupflicht die Capellenstiftung. 1 u lt. 
lix . Kleine Orgel. G o tte s d ie n s t: am Sonntag nach M a riä  Himmelfahrt 
und ein M a l in  der Kirchweihwoche h l. Am t, gestiftet; eine gestiftete hl. Messe. 
Am Schmerzenssreitag 8 tubu t mator, nach Angabe; am Feste des h l. Leon
hard die berühmte Leonhardsfahrt hieher m it hl. A m t; öfters hl. Messe nach 
Angabe. —  Vermögen der Capelle: u) rent.: 1755 44. 71 /^ ., b ) nichtrent.: 
518 44  75

5 ) C ape lle  im  J o s e p h s s p ita l,  erbaut 1744. Zopfstyl. Benedicirt. 
Thürmchen m it 2 kleinen Glocken. 1 u lt. port. Patron der hl. Joseph. Am 
Patrocinium hl. Amt. 52 Wochenmessen und 3 hl. Messen am Weihnachts
feste. D ie  Spitalbewohner halten täglich Rosenkranz.

6) S tra ß e r -C a p e lle  auf dem Buchberge. Zopfstyl. Benedicirt am 
22. J u l i  1845. 1 u lt. port. B isweilen hl. Messe nach Angabe.

7) H a u s c a p e lle  der Schulschw estern im  Mädchenschulhause, m it 
1 u it. port. 8s. Oesters hl. Messe.

8) H a u sca p e lle  im  K rankenhause , ein hiezu eingerichteter Saal.
1 u lt. port. 8s. 12 gestiftete hl. Messen.

9) M erz 'sche H a u s c a p e lle , geräumig, neu, gothisch,
10) K la m m e rb rä u 'sch e ,
11) B e rw e in 's ch e ,
12) B ü rg e rb rä u 's c h e ,
13) Höck'sche H a u s c a p e lle , hiezu eingerichtete Zimmer je m it u lt. port., 

in  welchen zuweilen auf Verlangen die hl. Messe celebrirt wird.

I I I .  F ilia lk irchen : 1) W a c k e r s b e r g ,  am linken Jsarufer hoch gelegen. E r
bauungsjahr unbekannt. Restaurirt und erweitert 1825— 1829, Choraltar neu 
1874. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Con
secrirt am 24. September 1829. Satte lthurm  m it 3 Glocken; u) die große: 
„D o n itrn u  rs p o llo , tünoru o luu llo , sun6to8 eolluuäo. lloüunn N o lek io r 
L rn 8 t in  Llünolion A088  in io ll 1673, arm clew I H e r  klos8 ie ll."  k )  D ie  
m ittlere: „Honotioim  iOuroolri 86icII ot oow rnullitu ti8  IV ueks i^bo iA  1818. 
Durch große Hiz das Feuer pin ich geflossen. Joseph Dengg in Jenbach in  
T iro l! hat mich gegossen. L IO O O O X V IIl."  o) D ie  kleine: „N issro ro  n o b ib .—  
6. Xioolurm Lool68ius Natrons oru pro nolii8. Ferdinand W örner, Bauer 
zum Hirschen und sein Eheweib M a ria , Kaspar B a rtl,  Bauer zum Burger und 
sein Eheweib Barbara. M ich goß Wolfgang Hubinger in  München anno 1840." 
Patron der hl. Nikolaus; Nebenpatrone die hhl. Johannes und Paulus.
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3 a lt. 6x. 8s. 8 . Ow. O rgel m it 7 Reg. G o tte s d ie n s t an allen Sonn- 
und Festtagen ausgenommen S t.  Johannes B ap t., auch an Werktagen fast 
täglich , durch den Cooperator. Sept.-Ablässe am Rosenkranzsonntag und am 
Patrocinium. B ittgänge: am Georgifeste, an einem verlobten Freitag und zur 
Erntedanksagung Ende September nach der Lehelcapelle, alle 3 m it geistlicher 
Begleitung; am Feste des hl. Johannes Bapt. nach Fischbach, an den Festen 
M a riä  Geburt, H immelfahrt und Rosenkranzsonntag M ittags Kreuzgang in  die 
Pfarrkirche nach Tölz. —  S t i f t u n g e n :  4 Quatempergottesdienste m it V ig il 
und Requiem, 8 Quatempergottesdienste je m it Requiem und 2 hl. Beimessen, 
2 Jahrtage je m it Seelenamt und 2 hl. Beimessen, 1 Jahrtag m it Requiem 
und 1 hl. Beimesse, 4 Jahrtage m it Requiem; 36 Jahrmessen. —  Meßner 
der Nigglbauer in  Wackersberg, Cantor der Lehrer von Höfen. —  Vermögen 
der Kirche: a) rent.: 26415 47. 57 ^ . ,  5 ) nichtrent.: 16352 47. 6 /H.

2) F is c h  bach , zwischen Tölz und Königsdorf einsam gelegen. Erbaut 
1674; neuer Choraltar seit 1878. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken; a) die große: „8 .  4oa»n68 
Uaptilsta ora pro nobis. —  8unK6 Iiv§ua  § lo rio8 i 6orpori8 m^Ktorinm. 
iüm a «um a 4o86pü Laeüw a ie r Lrckin§as anno 1865." r>f D ie  mittlere: 
„4 , kulZui'6 6t t6mp68tut6 libo ra  N08 Oorninö ckesu 0l>ri8t6. 1825. diikolaus 
Regnault in  München." c) D ie  kleine: „Uartliolowas IVvnglo in  Llünolreu 
§088 m ied 1633." Consecrirt am 18. Oktober 1693. Patron der hl. J o 
hannes Bapt. 3 a lt. kix. 88. 6m . m it Capelle. Orgel m it 6 Reg. G o tte s 
d ienst (durch den Cooperator oder einen Ordenspriester) an den meisten Soun- 
und Festtagen, 7 ausgenommen; P fa r rg o tte s d ie n s t am Patrocinium; an 
Werktagen Gottesdienst wöchentlich zwei M a l. Bittgänge nach Tölz wie bei 
Wackersberg und am Feste der hhl. M ärtyre r Johann und Paul nach Wackers
berg. —  S t i f t u n g e n :  7 J a h r tage m it Requiem ohne V ig i l,  1 m it 2 hl. 
Beimessen; 10 hl. Messen. —  Meßner der Mayrbauer von Fischbach, Cantor 
und Organist ein Bauerssohn. — Vermögen der Kirche: a ) reut.: 9369 47. 
12 /H., d ) nichrent.: 5238 47. 36 ^>.

Zu den F ilia len gehören die folgenden Nebenkirchen und Capellen:

1) U rs tä n d ca p e lle  vor Wackersberg, von der Gemeinde 1706 erbaut, 
1712 , erweitert. Renaissancestyl. Benedicirt am 10. A p ril 1754. Ohne 
Thurm  und Glocke. M tu lu 8 : Oliri8tu8 r68ur§6N8. 1 a lt. Port. 2 hl. Messen 
gestiftet.

2 ) L e h e lca p e lle , auch Sebastians- oder Pestcapelle genannt. Erbauungs
jahr 1635. D ie  Capelle w ird  aus freiw illigen Beiträgen unterhalten. Ooim. 
ckul). Kuppel-Dachreiter m it 2 Glocken; die größere: „U örn lra rä  L rn 8 l in  
N ünollbn §088 m ic ll 1 6 3 8 "; die kleinere: ,, l'usa  a I-au ron tio  L ran8  
N onaoü^. I .  X . k .  I. N ig re r s  nodi.8. U O 0 6 I - X I I . "  Gothischer A lta r, 
a lt. port. 4  hl. Messen gestiftet.

3 ) C ape lle  in  A rzbach, erbaut 1730, erweitert 1739. Renaissancestyl. 
W ird  aus milden Gaben unterhalten. Patronin Unsere liebe Frau. Benedicirt. 
Kuppel-Dachreiter m it 2 Glocken; die eine trägt die Aufschrift: „ iU L U D IM

in  N V X O ll lM  §08  m id i 1593." 1 a lt. port. —  Vermögen der
Capelle: a ) rent.: 285 4 /. 72 /H., d ) nichtrent.: 1407 47. 15 /H.

4 ) F r ie d h o fc a p e lle  in  Fischbach. Erbauungszeit unbekannt. Patronin 
die hl. Elisabeth. 1 a lt. port. aus dem I .  1740, 8. November. W ird  jetzt 
nicht mehr celebrirt.
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5) P r iv a tc a p e lle n ,  ohne A lta r, befinden sich beiden Ortschaften Haun
leiten, P ro fil, Spiegl, E rtlho f und Untermberg.

IV . P farrvsrhäitn isse: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 4811 4 /. 53 
Lasten: 2476 4 /. 48 ^>., Reinertrag: 2335 4 /. 5 Pfarrhaus: E r
bauungszeit unbekannt; umgebaut 1792— 1796, geräumig, passend und trocken. 
Oekonomiegebäude in  gutem Zustande, doch unbenützt, weil die Widdumsgrund
stücke — 4 km 50 n 45 qm —  13 Tagw- 22 Dezim. — verpachtet sind. 
Baupflicht bei beiden der Pfarrer. Hilfspriester: 2 Coopcratoren, wohnen im 
Pfarrhofe. Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1576 , Sterbebuch 1630, 
Trauungsbuch (lückenhaft) 1576.

B e n e fic ie n  in  der P farre i: 1) Prädicatur-Beneficium bei der Pfarrkirche 
in Tölz, vereinigt aus s ) dem Schöttl'schen Beneficium, gestiftet im I .  1765 
von M . Barb. Schöttl, B rauerin in  Tölz und b) dem S t.  Georg- und Leon- 
Hards-Beneficium, gestiftet von der herzoglichen Familie in  Bayern und mehreren 
Bürgern von Tölz e. 1424, aufgebessert von der Bürgerschaft des Marktes 
1485. D ie  Vereinigung fand statt zu Anfang dieses Jahrhunderts, als das 
Lateinschul-Beneficium errichtet wurde. S e it 1863 ist es Prediger-Beneficium. 
Besetzungsrecht Se. M . der König und der Magistrat von Tölz. Wöchentlich 
6 Obligatmessen. D er Beneficiat ist Prediger und als solcher zur Abhaltung 
aller Pfarrpredigten, zur seelsorglichen Aushilfe im Beichtstühle, in  der Schule 
und im  Krankendienste verpflichtet. Einnahmen: 1590 47l 65 ^ . ,  m it S taats- 
aufbesserung: 1714 4/. 29 /cZ,., Lasten: 53 4 /. 72 ^ . ,  Reinertrag: 1536 4 /. 
93 /A. Grundbesitz: circa 7,^., im  —  22 Tagw. Wiesengrund, verpachtet. 
D as Beneficialhaus wurde 1880 verkauft; der Prediger hat eine Miethwohnug.

2) Reischel'sches Beneficium bei der Pfarrkirche, gestiftet am 31. J u l i  
1769 von den Bräuerseheleuten Jakob und Katharina Reischl, aufgebessert durch 
Zustiftungen von Pfarrer H . Burkhard 1823 , vom freiresignirten Pfarrer 
L. Schluderer 1849, ferner von M a ria  Weber 1852. Confirm irt am 7. Fe
bruar 1770. Nominationsrecht der Magistrat Tölz. Nach zeitweiliger Redaction 
vom I .  1879 wöchentlich 3 Obligatmefsen. D er Beneficiat ist zur Aushilfe 
im  Beichtstühle und Krankenbesuche und durch die Weber'sche Auflistung zur 
Lesung der Schulmesse verpflichtet. Einnahmen: 1069 47. 71 /A., Lasten: 
123 4 /i 43 />A., Reinertrag: 946 4 /. 28 /G. Grundbesitz: 76 s 66 qm —  
2 Tagw. 25 Dezim. Wiesen verpachtet. Beneficialhaus keines vorhanden.

3) Dreikönigs-Beneficium bei der Pfarrkirche, gestiftet 1476 durch Priester 
Hans Copper, (confirm irt am 6. A p ril 1630); aufgebessert durch Zuwendung 
der Erasmus-Messen und 1865 durch Veräußerung der Grundstücke meliorirt. 
BcsetzungSrecht der Magistrat Tölz. Obligatmessen im Ganzen 291. Der 
Beneficiat ist verpflichtet in  der Pfarrkirche bei feierlichen Aemtern und Pro- 
cessionen zu levitiren. Einnahmen: 1590 47. 98 Lasten: 22 4 /i 95 
Reinertrag 1568 4 /. 3 /H. Onuscapital zu 895 47. 35 /H. bis zum I .  1900 
m it jährlich 50 47. zu tilgen. Grundbesitz: 2,,^ n —  7 Dezim. Krautacker. 
Beneficialhaus alt, zu ebener Erde feucht, sonst in  gutem Zustande. Baupslicht 
der Beneficiat.

4) Nockher'sches Beneficium am Calvarienberge, gestiftet am 26. November 
1742 vom churfürstl. Zo ll- und Salzbeamten in T ö lz , Friedrich Nockher und 
dessen Bruder Thomas. C onfirm irt im  I .  1742. Aufgebessert durch verschiedene 
Zustiftungen 1871, 1875 und 1881. Besetzungsrecht der P farrer und derMagistrat 
von Tölz. Obligatmessen ursprünglich wöchentlich 6, seit 19. Dezember 1873 
zeitweilig auf 3 reducirt. D er Beneficiat hat außerdem den Beichtstuhl zu
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frequentiren. Einnahmen (incl. Anstiftungen): 1239 114. 90 .Z., Lasten: 38 47. 
24 4 -/ Reinertrag: 1239 41. 90 4 - Wohnung des Beneficiaten an die 
Kirche angebaut (m it kleinem G ärtle in ); ist Eigenthum der S tiftu n g , welche 
auch die Baulast trägt.

5) Popp'sches Frühmeß-Beneficium an der Dreifaltigkeitskirche, gestiftet 
von der Kolberbräu-Wittwe M a ria  Anna Popp 1827, aufgebessert durch Franz 
Sebastian Popp am 25. October 1830. Conftrm irt am 7. M a i 1827. 
Erzbischöflicher Collation. 181 Obligatmessen. D er Beneficiat hat täglich in  
der Dreifaltigkeitskirche die Frühmesse zu lesen, wöchentlich zwei M a l an der 
Knabenschule Religionsunterricht zu ertheilen und an den Concnrstagen im 
Beichtstuhl auszuhelfen. Einnahmen: 1320 44. 29 4 -, Lasten: 40 44. 51 4 -, 
Reinertrag: 1279 44. 78 4 - Grundbesitz 1,7, üu —  5 Tagw. 2 Dezim. Kein 
Beneficialhaus. D er Beneficiat wohnt in  Miethe.

6) Nibler'sches Beneficium bei der Mühlfeldkirche, gestiftet zu Weih
nachten 1840 von M a ria  Franziska N ib le r, Kolberbräu-Wittwe in  Tölz, con- 
firm irt am 2. J u l i  1841. Aufgebessert 1878 von Barb. G ilg , Hausbesitzerin 
in Tölz, ferner durch verschiedene Zustiftungen und durch den 1876 erfolgten 
Verkauf des früheren und Ankauf des jetzigen Beneficialhauses. Besetzungs
recht der Magistrat Tölz. Gesammtzahl der Obligatmessen In c l.  Zustiftungen) 
111. Au Sonn- und Feiertagen celebrirt der Beneficiat die Messe um 10 U hr; 
auf Ansuchen leistet er bei der Pfarrkirche Aushilfe im Beichtstuhl und ebenso 
am Mühlfelde im Krankenbesuche. Einnahmen: 1529 44. 20 4 -, Lasten: 
146 44. 13 4 -, Reinertrag: 1383 44. 7 4 - Grundbesitz 92,., rr —  2 Tagw. 
71 Dezim., verpachtet. Beneficialhaus m it Garten in  gutem Zustande. B au 
pflicht der Pfründebesitzer. E in  Baufond ist angelegt; gegenwärtig 319 44.
28 4 .

V . Kchntverhüttniste: 1) Knabenschule in  Tölz m it 3 Lehrern, 235 Werktags
und 20 Feiertagsschülern.

2) Fortbildungsschule in  Tölz m it 1 Realienlehrer und 77 Schülern.
3) Mädchenschule in  Tölz unter der Leitung von Schulschwestern; 260 

Werktags- und 85 Feiertagsschülerinnen.
4) Kinderbewahranstalt m it 60 Knaben und 86 Mädchen. — E in neues 

Mädchenschulhaus in  Tölz wurde 1878— 1879 erbaut. D er Bau eines neuen 
Knabenschulhauses ist in  Aussicht.

5 ) Filialschule Wackersberg in  Höfen m it 1 Lehrer, 76 Werktags- und 
und 42 Feiertagsschülern.

V I. K löster und klösterliche In s titu te : 1) Convent der Franziskaner bei der D re i
faltigkeitskirche. S . oben.

2)  I m  Krankenhause in  Tölz sind zur Pflege der Kranken barmherzige 
Schwestern. S ie  haben dort eine Capelle m it 8s., s. oben.

3) Schulschwestern an der Mädchenschule, 3 ordentliche Lehrerinnen und 
1 Arbeitslehrerin; außerdem 1 Schwester zur Leitung der Kinderbewahranstalt. 
Capelle m it 8s., s. oben.

Missionen wurden gehalten 1851 durch Redemptoristen, 1868 und Reno
vation 1870 durch Jesuiten.

K leine Notizen. T ö lz ,  R o l iE ,  R o lle rs )  vielleicht von den Römern als keltisches 
tu il ls  (Hügel) vorgefunden und von ihnen Tole tum  oder To lusiurn  geheißen

*) Ableitung nilgewiß.
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(X v sn tin i  a v n a lö s  p . 8 4 ) , m uß durch dieselben bevölkert und befestigt w orden 
sein, wie von hier ausgehende R öm erstraßen und daselbst gefundene M ünzen  
der Kaiserzeit dies nahelegen?''') Nach langer V erödung erscheint Tölz im 
X II . J a h r h ,  im Besitze des edlen und mächtigen U sin rim m  cis T o in n s ,  auch 
eis D o lle?  g e n a n n t, der im  I .  1 1 8 0  zu S ch ä ftla rn  Zeugenschaft leistet. 
(N o n . L o io . V II I . 4 5 0 .)  M i t  seinem S o h n e  d e b ü n i t  eis D o lu ? 6 , dem 
S tie fb ru d e r des B ischofs K onrad I. von Freising starb das reiche, zuletzt frei
herrliche Geschlecht im  I .  1 2 6 5  wieder a u s  und Tölz m it seinem Gebiete fiel 
an die Herzoge von B ay e rn . (D e s  Vers. Chronik v. T ö lz , S .  3 5 .)  Um diese 
Z e it ist u n s  T ölz bereits a ls  M ark t (t'o ru w  D ö in g s) beurkundet; la u t dem 
jungem  bayerischen U rbar (o . 1 2 8 0 ) gehörten dam als schon drei M ü h len  des 
M ark tes dem Herzoge und m ußten von den Zollgefällen daselbst an  den Landes
h errn  12  Schillinge jährlich entrichtet werden. (N o n . L o io . X X X V I. 2 1 1 .)

D a s  älteste G o tte sh au s  des M ark tes verm uthen w ir in  dem Rückgebäude 
des H ofrath  Jungm ayr'schen  H a u se s , woselbst ein romanischer G ew ölbebau, 
Wohl a u s  dem X II . J a h r h . ,  noch deutlich zu erkennen ist. E ine zweite Kirche 
scheint Bischof K onrad der T ölzcr an  der S te lle  der jetzigen gebaut zu haben; 
es kommt dieselbe am  3 . A pril 1 2 6 2  vor m it der B enennung  oupo llu  Döln?, 
w om it eine F ilia le  (der P fa rre i  K önigsdorf) bezeichnet w ird . (Reg-. L oio. 
I I I .  1 8 0 .)

Am S t .  O sw a ld s ta g  13 00  verpfändete Herzog R udolf von B ay e rn  dem Bischöfe 
von Freising B u rg  und M ark t T ölz m it einem T heile des gleichnamigen A mtes 
um  die S u m m e  von 1 4 5 8 K' und 8 P f .  (Nsielmlbsoü, ln8t. VrisinA. 
II . 1. p . 1 0 5 .)  I m  bischöflich sreisingischen U rbar (1 3 0 5 — 1 3 1 5 ) findet sich 
darum  ein eigener T ite l:  „ O K o iu m  nyuisitornM euin oustro D ö llo n t? ,"  wo
selbst die ehem als herzoglichen Einkünfte au s  den bezüglichen O rtschaften ver
zeichnet sind. B in n en  10  J a h re n  hätte  die W iederlösung erfolgen sollen, allein 
sie erfolgte nie, sondern Ludwig der B ay e r zog, die kirchlichen W irren  der Z eit 
benützend, das Pfandobjekt an  sich. Noch zu V eit Arnpecks Zeiten besaß das 
Hochstift Freising die entwerthete V erpfändungsurkunde. (O rd . Arch.) Uebrigens 
empfand Tölz die R egierung Kaiser Ludw igs w o h lth ä tig , da er 1331  den 
Flecken zu einem B annm arkte erhob und ihm  M arktrecht verlieh, wie W o lfra ts 
hausen und M ünchen es besaß. U nter den S tä n d e n  des H erzogthum s m it 
eigenem S ieg e l erscheint „der marckt Tollentz" im  12. a ltbayr. Freiheitsbriefe 
vom I .  1 3 74 . (Lerchenfelb, landständ. F reibriefe I I .  S .  2 9 .)

Am 4 . M a i  14 53  w urde der M ark t m itsam m t der Pfarrkirche ein R aub  
der F lam m en. E s  fand sich eine hölzerne T afe l m it der Aufschrift: „X n n o  
ckowini 14 53  e o m b u s tu w  68t oppickum  D ol?  i t s ru in  t s r iu  y u u r tu  p 0 8 t 
ckockioutionsin soo lsN U s cis u o o ts  iu lrn  storuin  clso iw um  e t unckeeiw um . 
e x  ä o m o  Ur688l e x o re v it i^ n m  8ui'8um a ll D u rrim  um bobu8  lu te r ib im ; 
lu i t  ciie8 8 . Olottliurcli. D om p lu in  II. N n r iu e  eum  ckote oom lnm tum  e8t. 
(D e s  V ers. Chronik d. M . T ölz. S .  6 5 .)  I n  Folge dieses Unglückes mußte 
die Pfarrkirche ein ih r eigenes G u t  zu Fürholzen  verkaufen (1 4 7 0 ) ,  sowie sie 
15 05  und 1 5 1 0  noch genöthigt w ar liegende G ründe  zu veräußern und den ih r 
gehörigen H of zu Niederratzenwinkel m it einer Schuld  zu belasten (M a g . Arch.) 
D agegen setzte die edle W ittw e M arg re th  A ttenloucherin um  das I .  1 5 0 0  die 
Pfarrkirche zu Tölz und die S t .  E rasm usm esse daselbst zu ihren E rben  ein.

*) Außer einem G erm an ien s wurde in  T ö lz  ein (sonstnns und eine U r b s  H o w L  gefunden. 
(Letztere zwei M ü n zen  im  Bes. des Vers.) D ie  von  hier ausgehenden römischen S tr a ß en  
nach W aakirchen und K ön igsd orf sind a ls  solche nachgewiesen durch l l r .  W illi. S chm id t im  
O berb. Arch. X X X V . S .  2 iO  ff.
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M i t  dem Wiederaufbau des Marktes und der Pfarrkirche wurde alsbald 
wieder begonnen, allein die innere Vollendung der letzteren erfolgte erst im 
I .  1490. Herzog Albert IV . ,  der sich oft im Schlosse zu Tölz aufhielt, sowie 
sein Sohn W ilhelm  steuerten reiche Spenden zu ihrer Ausschmückung bei, viel
leicht zur Sühne fü r die P lünderung, die Herzog Christoph im  Löwlerkriege 
(Januar 1492) am Markte Tölz verübte.

Nachdem ein früher hier bestandenes Minoritenkloster zu Anfang des 
X V . Jahrh , wieder erloschen war, wurde den Bedürfnissen der Seelsorge durch 
S tiftung  von Beneficien abgeholfen. D ie  ältesten dieser P fründen, das 
S t.  Georg- und Leonhards-Beneficium, errichtet in  den I .  1418— 1424, und 
das hl. Dreikvnig-Beneficium, fund irt 1476, sind insoferne denkwürdig, als von 
ihren Inhabern , laut Urkunde vom I .  1630 „eins der Schulmaister, daß 
ander aber der Organist von vilen und langen Jahren her gewesen." (Urk. 
im  Mag. Arch.) A ls  erster Beneficiat der S t.  Leonhardsmesse ist Hanns 
Copper 1454 genannt.^)

D er erste P farrherr, welcher von Königsdorf nach Tölz übersiedelte und 
daselbst auch begraben lieg t, war Georg Eglinger, Domherr zu Freising, 
st 1450. Nach ihm wurde der M arkt wieder durch Vicare pastorirt; erst m it 
P farrer Peter Demel (1554— 1570) schlugen die Kirchherrn von Königsdorf 
ihren bleibenden Wohnsitz hier in  Tölz auf.

I n  diesem Zeiträume walteten als Pfleger zu Tölz durch mehrere Generationen 
die Edlen von Winzer, welche sich um die kirchlichen Verhältnisse daselbst durch 
ansehnliche Stiftungen verdient machten. Nachdem schon Anna Winzerer, Ge
mahlin Kaspar Winzerers I. , 6 Theile Wiesmad im  Erlamoos 1463 zur S t.  Leon
hardsmesse »ereignet hatte, stiftete Caspar Winzerer I I .  am S t.  Georgentag 
1513 einen allsonntäglichen Umgang m it dem Allerheiligsten in  die Pfarrkirche 
zu Tölz (nunmehr Donnerstagsprocession) und errichtete in derselben eine 
eigene Capelle, deren P orta l er durch Mächselkirchner m it schönen, jetzt leider 
schadhaften Malereien schmücken ließ. (Des Vers. Chronik des M . Tölz, 
S . 74 und 137.)

Am 7. Dezember 1609 erhielt Johann P is to r, P farrer von Tölz und 
Königsdorf die bischöfliche Erlaubniß, an den 5 F ilia len : Gaissach, Hechenberg, 
Ascholding, Lenggries und Kvnigsdorf seine Vicare fü r 10 Jahre aufzustellen; 
am 9. Januar 1614 wurde diese Erlaubniß dahin erweitert, daß der genannte 
Pfarrherr auf obige Stellen lebenslängliche Vicare Präsentiren dürfe, und zwar 
deshalb, weil die Stiftungsgebäude dieser Seelsorgestellen durch den zu häufigen 
Wechsel der Nutznießer herabgekommen seien. (Acten des erzb. O rd .) Dieses 
Präsentationsrecht blieb bestehen, auch nachdem erwähnte F ilia len im  I .  1837 
zu selbstständigen Pfarreien waren erhoben worden.

I n  den Kriegen des X V Ik . und X V I I I .  Jahrh , wurde Tölz hart bedrängt. 
I m  I .  1632 nahmen es die Schweden e in , wurden aber m it H ilfe  der 
Bauerschaft des Gerichtes Hohenburg versprengt und geschlagen, wobei der be
rühmte Pfleger von Tölz, J u liu s  Cäsar Crivelli, früher bayerischer Gesandter in  
Rom, sich besonders hervorthat. A ls  im I .  1705 die Landbevölkerung sich gegen 
die ih r aufgedrungene österreichische Herrschaft erhob, war Tölz der Hauptsitz der 
Bewegung im Oberlande, wie denn auch nach dem ungünstigen Treffen bei Send
ling die 4 Bürgermeister des Marktes in  Fesseln nach München abgeführt, 
jedoch bald wieder freigegeben wurden. (Acten des M ag. Arch.)

*) Außerdem war >180 eine S t. Nicolaus-, 1498 eine S t. Erasmus-, 1521 eine S t. Bartholo
mäusmesse gestiftet worden, welche indeß wegen zu geringer Fnndatiou 1630 m it den beiden 
obengenannten Beneficien vereinigt wurden.
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Am 20. J u l i  1770  stürzte bei einer Überschwemmung des Ellbaches das 
Pflegschloß zu Tölz, in welchem auch eine churfürstliche Schloßcapelle sich be
fand, größtentheils ein ; seine R uine und selbst der Hügel auf dem es stand, 
wurde abgetragen.

I m  I .  1612 erlitt die hiesige Pfarrkirche eine theilweise Erneuerung im 
Renaissancestyl, ohne daß zum Glücke das altdeutsche Gepräge ihres In n e rn  
zerstört worden wäre. 250  J a h re  lang bedurfte der alte feste B a u  keiner weiteren 
Nachhilfe, doch am 15. J u l i  1854, a ls man eben das 400jährige Ju b iläu m  
vorbereitete, mußte dieselbe wegen drohenden Einsturzes gestützt und bis zu ihrer 
Wiederherstellung gesperrt werden. Ursprünglich dachte man an einen Neubau 
des Gotteshauses, allein der Kostenpunkt ließ eine Restaurierung als gerathener 
erscheinen. M ehr als 6 J a h re  nahm dieses Werk in Anspruch. Am 8. D e
zember 1860  zog die Pfarrgemeinde aus der Franziskanerkirche, die inzwischen 
für die pfarrlichen Funktionen benützt worden w ar in das neuherqestellte
G otteshaus über.

Nicht weniger Verdienst a ls Dechant und P fa rre r J o s . Pfaffenberger durch 
die Wiederherstellung des Kircheninnern, hat sich sein Nachfolger Lorenz 
Kratzer ( i  30. M ärz 1882) um den A usbau des T hurm es der Pfarrkirche 
erworben. In n e rh a lb  der I .  187 5 — 1877 ließ er durch Architekt S te in 
brecher den oberen T heil des Thurm gem äuers m it Spitze in  schönen gothischen 
Formen aufführen und brachte es zu S ta n d e , daß ein herrliches neues G e
läute durch W ohlthäter hergeschafft wurde.

D ie  P farrei K önigsdorf-Tölz w ar im I .  1524 freier C o lla tio n /J  im 
I .  1668 w ar das Präsentationsrecht zwischen dem Landesherrn und dem
Bischöfe von Freising streitig. P fa rre r S e id l schreibt im I .  1817: D ie 
P fa rre i Tölz w ar in  der Vorzeit eine T afelpfarr des hochwürdigsten Bischofs
von Freising, wollte aber vom bayerischen Landesherrn als ein M onath  P fa rr
behauptet sein.

D ie  Pfarrkirche Tölz besitzt mehrere bedeutende Kunstwerke. W ir nennen 
vor allem die prächtigen G lasgem älde, allerdings nur mehr Bruchstücke mit 
Heiligenfiguren. Auf der Hostie der dort abgebildeten M onstranz ist deutlich 
„U lm " zu lesen; sie stammen also wenigstens theilweise aus dieser S ta d t. 
D ie  P o rträ te  Herzog Albert IV . und seines Erbprinzen W ilhelm lassen uns 
die S tif te r  erkennen; ihre Nam en sind auch auf hier angebrachten Schriftrollen 
verzeichnet.

D er Kreuzweg wurde 1825  von Schülern  der Academie zu München ge
m alt; unter ihnen sind berühmte N am en , wie Aug. R ied l, M . W ittm er, 
P .  E . Jakobs u. a. vertreten.

D er H ochaltar, ein großangelegtes Werk der Gothik von Schneider in 
M ünchen, stellt im Rahmen seines Hauptbildes „M ariä  H im m elfahrt", von 
Weihnachten bis Frohnleichnam die Geheimnisse des Festcyclus plastisch dar.

Unter den Param enten ist bemerkenswerth eine altdeutsche Casula mit 
einem goldgestickten Kreuze in  Form  eines B aum stam m es, der sich gegen die 
Schultern zu in 2 Aeste theilt.

Auch hat sich hier ein zierlicher gothischer T riangelträger m it dem Wappen

D a s  K l o s t e r  d e r  ? ? .  F r a n z i s k a n e r . ^ )  I m  I .  1 6 1 5 , als

*) BiZ zum I .  1485, in welchem Bischof S ix tu s  die Pfarrei K önigsdorf mit einem jährlichen 
Neichnißvon 36 Goldguldcn zur Dom prädicatnr in Freising belegte, hatten sie lediglich D om 
herren von Freising inne.

**) A us des Verfassers Chronik der B u rg  und des M arktes Tölz.
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der ehedem nächst der Pfarrkirche befindliche Friedhof fü r die stark angewachsene 
Bevölkerung zu klein geworden w a r, legte der Rath des Marktes auf einer 
Anhöhe jenseits der Is a r  einen neuen Gottesacker an , der 1617 vollendet 
wurde. Innerha lb  seiner Mauern ließ die Gemeinde durch den Maurermeister 
Hanns Lettner eine freundliche Kirche zu Ehren des hl. Michael erbauen, un
geachtet des Einspruches der Aebte von Tegernsee und Benediktbeuern, sowie des 
Gutsherrn von Hohenburg, die ihre acht Grundholden im Pfarrsprengel Tölz 
dadurch zu schwer belastet sahen.

Schon damals mochte der P lan bestehen, m it dieser Kirche ein Kloster zu 
verbinden. Aber erst am 20. November 1623 wandte sich die Bürgerschaft 
an Pfleger Cäsar C rivelli m it der B it te ,  er möge die beabsichtigte Errichtung 
eines Reformatenklosters beim Churfürsten befürworten. M axim ilian  verständigte 
davon den Generalcommissär der Franziskaner in  Bayern, Antonius von G al- 
b ia to , der dem Rathe zu Tölz seine freudige Zustimmung sofort vermeldete. 
Nachdem die landesherrliche Genehmigung erfolgt und auch nach einigen 
Schwierigkeiten die Erlaubniß des Bischofs von Freising erwirkt war (15. J u l i  
1624 ), ging man daran, den nöthigen Grund zu erwerben. Dieser gehörte 
der Kirche zu Egern und mußte vom Abte zu Tegernsee gegen ein anderes 
vom Gotteshause zu Huppenberg erkauftes Grundstück eingetauscht werden.

Nun begann unverzüglich der Bau des Klosters. Trotz des großen 
Schadens, den inmitten der Arbeit ein heftiger Orkan verursachte, gedieh das 
Werk doch so w e it, daß noch im selben Jahre (1624) k . Joseph a, Leulvo, 
ein M ann von heiligmäßigem Wandel, als Quardian einziehen konnte. D er 
damalige P farrer von Tö lz , Johann Pistor, legte fü r das Unternehmen großen 
E ifer an den Tag und übertrug dem Orden die Abhaltung der Sonntags
predigten in  der Pfarrkirche. Nachdem das schwere Pestjahr 1634 glücklich über
standen war, welches dem Kloster besonders dadurch gefährlich zu werden drohte, 
weil man zunächst bei seiner Kirchenpforte die verpesteten Leichen in  große 
Gruben verscharrte, fand am 22. Dezember 1635 durch Bischof Ve it Adam 
von Freising die feierliche Einweihung der Klosterkirche statt. Schon nach 
15 Jahren stellte sich die Nothwendigkeit heraus, das'Gotteshaus zu erweitern. 
Aus diesem Grunde zunächst entspannen sich im I .  1651 zwischen dem Ordens
provinzial Ambrosius Kirchmayr und dem Rathe des Marktes Verhandlungen 
darüber, ob nicht die Kirche zur hl. Dreifaltigkeit vom Magistrate ausschließlich 
den Franziskanern könnte überlassen werden, wenn ihm dafür die Verwaltung 
der Mühlfeldcapelle an höchster Stelle ausgewirkt würde. D er Vorschlag kam 
zur Ausführung, indem unterm 1. Februar 1653 die Churfürstin M a ria  Anna 
die Genehmigung dazu ertheilte. Besondere Bedingungen des Vertrages waren: 
die Franziskanerkirche müsse den Tag über geöffnet bleiben, ih r gegen den 
M arkt her stehender Thurm  solle abgetragen, dagegen auch der Magistratische 
Opserstock von ihrem P orta l entfernt werden. Gewisse Tage mußten der 
Pfarrgeistlichkeit zu.kirchlichen Funktionen eingeräumt werden. E in  bisher zur 
Kirche verwendetes Capital von 1103 fl. sammt einem Zehent von 3— 4 fl. 
nahm der Magistrat zurück, um damit der Mühlfeldcapelle aufzuhelfen.

I m  I .  1661 wurde die Klosterkirche der Länge nach vergrößert und zu 
Ehren der Heiligen Antonius und Petrus von' Alcantara Capellenaltäre er
richtet, deren Consecration der Weihbischof von Freising im  I .  1670 vornahm /J 
B a ld  waren die Väter in  der erwünschten Lage auch ihren Oeconomiebetrieb dem

Im  I .  >691 wurde von dem Frater Gaprasius Reich ein Reliquienschrein fü r den Hoch
altar. Gebeine der Heiligen l'olnnibuS und Gemma enthaltend, gefertigt: 1699 schenkte G raf 
Ferdinand von Hörwarlh dem Kloster eine neue Orgel. (Klosterchronik k a x  vad is  p. 9.)
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Bedürfnisse nach auszudehnen. Am 20. September 1693 schenkte ihnen der B ie r
brauer Gg. M ayer den Baugrund zu einer neuen Braustatt, die 10-, Philipp P lant 
aufführte und am 9. November 1716 überließen ihnen Benedikt D ie tl, Metzger, 
und Johann Reindl, W einw irth, einige Felder zur Vergrößerung ihres Gartens. 
Denkwürdig ist das I .  1696, in  welchem durch päpstliches Breve vom 27. Januar 
das 40stündige Gebet zur Fastnachtszeit, das bis zur Gegenwart sich forterhielt, 
eingeführt wurde.*) I m  FranziSkanerkloster zu Tölz befand sich auch ein 
Noviziat fü r C leriker.**) k . A lbert Reiffenstuel von G m und, ein Better des 
berühmten ? . Anaclet und gleich ihm als Schriftsteller bedeutend, lehrte hier
von 1690— 1692 Theologie.

Aehnlich wie die Mühlfeldkirche wurde auch das Gotteshaus der ? ? . Fran
ziskaner wiederholt erweitert. I m  I .  1733 legte man den Grund zu einer- 
neuen Kirche und Decan Samweber erhielt am 11. August dess. I .  den A u f
trag , den ersten S te in  des Baues einzusenken. D ie  Dreisaltigkeitskirche in  
ihrer jetztigen Form stammt aus dem I .  1733— 1734 her.

Nach einem Bestände von 178 Jahren brach m it der stürmischen Zeit der 
Säcularisation auch über das Franziskaner-kloster zu Tölz der Untergang herein. 
Bereits am 9. Februar 1802 befand sich der k. Landrichter I .  G . Kapfinger 
von Wolfrathshausen als Commissär in  T ö lz , um die Aufhebung des daselbst 
befindlichen Conventes einzuleiten.***) Doch mußten die Ordeusmännsr noch 
ziemlich lange auf ih r Verbannungsurtheil warten. Erst der 29. October 1802 
wurde ihnen zur Abreise festgesetzt. Früh morgens beteten die Patres noch ih r 
Chorgebet, celebrirten dann sämmtlich die hl. Messe und fuhren um 4  Uhr, 
begleitet von den Thränen und Segenswünschen des zahlreich versammelten 
Volkes, auf mehreren Flößen isarabwärts, um sich in  das Centralkloster zu 
Ingolstadt zu begeben. Ih re  Kirche blieb von nun an längere Zeit gesperrt.-st) 
D er werthvollste Besitz der Mönche, ihre Bibliothek wurde größtenteils ver
schleudert; es befanden sich dabei 6 Jncunabeln und ein auf Baumwolle ge
drucktes Werk, betitelt: w onum snt s^m iio liyue .

D ie  Klostergebäude wurden parzellenweise veräußert; die Kirche ging durch Kauf 
in  das Eigenthum der Gemeinde über und steht darum jetzt noch ausschließlich 
unter magistratischer Verwaltung. Gemäß Kaufbrief vom 24. M ärz 1812 er
warb die Gemeinde vom S taatsärar den Rest des Klosters, namentlich den 
Partner-, Küchen-, Refectoriums- und Scheerstock. Einen Theil dieser Ge
bäude richtete mau zu Schullokalen ein, das übrige wurde vermischet.

Um ein Unrecht der vergangenen Zeit zu sühnen, stellte König Ludwig I .  
auf dringenden Wunsch der Bürger von Tölz das Kloster der Franziskaner als 
Hospiz wieder her. Kaufmann I .  A . N igg l nahm sich m it besonderem Eifer 
der Sache an. Am 14. J u n i 1829 gelangten die ersten Ordensmänner wieder 
nach Tölz. D er k. Landrichter Seb. Schwaiger begrüßte sie an der M üh lfe ld 
kirche m it einer lateinischen Anrede und führte sie sodann in  Begleitung der 
Pfarrgeistlichkeit in  ihre Klostergebäude e in, wo eine erhebende Feier stattfand.

* ) K los te rch ron ik?ax  v o d is  p . 9.
—) H ie r im  Noviziate zu Tö lz faßte der später berühmte M iss ionär ? .  Theodor K rum p aus 

Äichach den ersten Entschlich a ls G laubensprediger nach A frika  zu gehen, w ie er in  seiner 
Reisebeschreibuug.' „H oher und fruchtbarer P a linbam n des h l. E van g e lii" , A ugsburg  1710, 
S .  10, selbst erwähnt.

* * * )  I n  der Fastnacht 1802 fand die Feier des -lostündigen Gebetes, obwohl die s??. F ra n z is 
kaner noch ih r Kloster bewohnten, nicht mehr hier, sondern in  der Pfarrkirche statt.

-st) Nach etlichen Jahren, nach vielen Bemühungen der Lo lzer B ürger, wobei sich besonders der 
Bürgermeister S im o n  Sepp sehr e ifr ig  und thä tig  bewies, wurde die Kirche wieder aufge
schlossen. Jub iläum sbüchle in  vom I .  1835, S .  V .
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Sechs Jahre später, vom 27.— 30. September 1835, beging man das 200jährige 
Jub iläum  der Franziskanerkirche. D ie  ersten Inw ohner bestanden nur aus 
1 Superior und 1 Frater; gegenwärtig zählt man 5 Patres und 9 Laien
brüder. I m  X V I I .  und X V I I I .  Jahrh, befanden sich aber 36— 40 Ordens
leute daselbst.*)

Ueber Tölz vgl. Deutingers ält. M a tr. §§. 323. 396. 666.; Gg. Wester
mayers Chronik des M . T ö lz , 1871; Westenrieders B e itr. V. 243— 320; 
Hazzi's statist. Aufschlüsse I I .  Bd. I .  Abth. 1— 51; Obernbergs Reisen I. 
120— 133; Sepp, B e itr. zur Gesch. des bahr. Oberlandes und Kriegsthaten 
der Jsarw inkler; Höfler, Führer von Tölz und Umgebung; Oberb. Archiv X . 
Heft 3. S . 151. X X . Anh. S . 134. X X X . Heft 3. S . 275; Greiderer, 
K e rm Lm u IV uno lseunu II. 284— 286; IVsmug', Top. Luv. I. 215. m. Abb.; 
Apians Topographie, S . 61 ; Hartmann, Volksschauspiele, S . 430— 437.

W ackersberg, ursprünglich 1Vuioüun8p6rA,**) w ird in  einem Privilegium  
Bischof O tto 's  I I .  von Freising vom I .  1195 als inon8 V u lüke i^pe roü  den 
Mönchen von Schäftlarn bestätigt, welche die umliegende W ildniß gerodet hatten 
und denselben bald darauf gestattet in  der Capelle des O rtes und der zu
gehörigen Gemeinde pfarrliche Rechte auszuüben. Des Vers. Chronik des M . 
Tölz, S . 28. I m  X V . Jahrh , war übrigens die Seelsorge fü r Wackersberg 
wieder den Vicaren von Tölz übertragen.

I n  der nahegelegenen Urständcapelle befindet sich ein V o tivb ild , das sich 
auf ein Brandunglück des Marktes Tölz vom 18. September 1709 bezieht.

Fischbach findet sich m it ^6 ruÜ 6 ru8  äo V i8 p u o ü E )  um das I .  1193 
in  Benedictbeurer Urkunden aufgeführt. (L ion. Loio. V II .  79.)

D ie  S t.  Elisabetben-Capelle neben der Filialkirche war vermuthlich einst 
Baptisterium, denn eS befindet sich mitten in derselben ein Brunnen. Von ih r 
ging das Patrocinium 8. ckoünnnw II. wohl auf die Kirche über. Beim E in 
gang der Kirche gewahrt man ein Holzrelief von mittelmäßiger Arbeit m it der 
Jahrzahl 1433; es stellt die Grablegung Christi dar.

Arzbach, L rk p a o ü -s -) ourin, kommt im jüngeren bayerischen Urbar um 
1280 m it mehreren Abgaben zum Amte Tölz vor. (L ion Ilo io . X X X V I.
n. p. 211.)

Abberg ist als Ilaboporo li-s— s-) um das I .  998 (L lo io llo lbso lr, Inst. 
IVimng'. I.  2. X. 1116), B uchberg  um das I .  1070 als Unützuporoü be
urkundet. (L ion. Ilo ie. V I. 52.)

ch Nächst dcm Antoninsaltar befinde» sich die Grabsteine des Bierbrauers und Bürgermeisters 
Casp. Reifsenstuel, ch 4. A p ril 1671, und seiner Hausfrau Barbara, geb. Höckh, ch 30. J u li  
1702 — Zwei Rcliefbilder nächst dem Hochaltare, der Tod M ariens, von schöner a lt
deutscher Arbeit, und der Tod des hl. Joseph nach Overbeck, sind von Professor 1)r. Sepp 
»ereignet.

**) Der Berg des Walchnn. ( Im  M itte la lte r häufig vorkommender.Personenname.) Der Name 
deutet Mts die einstige Bevölkerung der Gegend. Die Walchen, Römerabtommlinge, finden 
sich ringsumher nachweisbar; w ir erinnern an den Fluß Walchen bei F a ll, an Walchensee 
und Wallgau, wie an das gleichbedeutende llnw inw psi'tz 's  (Rummelsbcrgt. W ir nehmen 
hier VValoliunsperA' nach der Analogie von Wackersberg bei Gmund (Freyberg, ält. Gesch. 
von Tegernsee, S . 230).

*—) Vom althd. v ise  — Fisch. Jetzt fließt in  einem ziemlich liefen Bette hier nur mehr eine 
Quelle.

-f-) W ohl erzführender Bach. Nahe den Quellen des Arzbaches an der Probftenwand wurde 
Bergbau betrieben.

-tz-s-s Habichlsberg.
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Aus Tölz und nächster Umgebung sind viele rühmlich bekannte M änner hervorgegangen. 
W ir können nu r die wichtigsten Namen und D aten geben: 1. Konrad I . von Tölz und Hohenburg, 
Bischof zu Freising, 1232— -j- 1258. 2. Caspar Winzerer I I I ., Pfleger und Feldhauptm ann, M it- 
sicger bei P a v ia  1525, begraben zu Tölz 1542. 3. J ö rg  Bockschütz, Bildschnitzer, von welchem 
ein H au sa lta r im Nationalm useum , 4  um  1590. 4. Georg Christoph Lentner, Compositeur,
Scholastikus zu Ise n , s- 1703 zu Altötting. 5. p . B a rnabas Kirchhueber, 0 . 8 . IT .,  Ordcns- 
provinzial und Schriftsteller, s- zu München 1705. 6 Eusebius Am ort, geb. auf der Bibcrmühle 
nächst Tölz 1692, Stiftsdechant zu Polling und großer Gelehrter, -s 1775 7. M artin  Heufelder,
Dompropst zu Passau und pädagogischer Schriftsteller, 1 1868. (V gl. des Verf. Chronik des Nt. 
Tölz, S .  1 7 0 -1 8 4 .)



XXXIII.

Decanal oder Rural-Capitel

Ve l de n
mit 8 Pfarreien:

1. B a ierb ach  (mit 1 Cooperatur und 1 Coadjutorie, beide Stellen z. Z . unbesetzt).
2. H o h en p o ld in g .
3. M o o se n  (mit 1 Coadjutor- und 1 Frühmesserstelle, erstere z. Z. vacant).
4 . R u p rech tsb erg  (mit 1 Cooperatur und 1 Beneficium).
6. S te in k ir c h e n  (mit 1 Coadjutorie und 1 Cooperatur, erstere z. Z. Unbesetzt).
6. V e ld e n  (mit 3 Cooperaturen, 1 Coadjutorie, z. Z. vacant, und 2 Beneficien).
7. V i l s l e r n  (mit 1 Cooperatur und 1 Coadjutorie, letztere Stelle z. Z. vacant).
8. W ambach (m it 1 Cooperatur, z. Z. vacant, und 1 Schulexpositur).

30W ö s l e r m a y e r :  D w c e s tM -B e s c h re i ln m s t .  l l i .





Statistisch-Historischer Ueberbück.
D a s  Decanat Velden grenzt im Osten an das B isthn m  Regensburg und 

an das D ecanat Oberbergkirchen, im  S üden  an letzteres und an das D ecanat D orfen, 
im  Westen an das D ecanat Erding und im Norden an das D ecanat Landshut. D ie 
P farreien  des Ruralcapitels Velden, theils zu O ber-, theils zu Niederbayern gehörig, 
vertheilen sich in  die Bezirksämter Erding und V ilsbiburg. D e r Bodenbeschaffenheit 
nach ist dieses Gebiet zumeist lehmiges H ügelland; große W aldungen fehlen, doch finden 
sich viele kleinere Gehölze, unter denen das D eutinger-, Kallinger-, Höcher- und M oosholz, 
dann die Holzungen am B arsberg  und S treitberg  erwähnenswerth sind. Von fließen
den Gewässern nennen w ir die große V ils  m it dem Rechelfinger-, Spindel- und Lerner
bach; die kleine V ils  entspringt im Decanatsbezirke. Zwischen V ilslern  und Jo h a n n e s
kirchen ziehen sich ausgedehnte Mooswiesen der großen V ils  entlang. Eine Heilquelle 
stießt zu M ariabrunn  (B rün d l). D a s  Decanat Velden blieb von der Eisenbahn 
bisher noch unberührt; es verzweigen sich durch dasselbe die S traßen  von Buchbach 
nach Landshut, von Erding nach V ilsbiburg und viele andere Verbindungswege.

Nach der ältesten Eintheilung B aiw ariens zählte der Landstrich unseres 
D ecanates theils zum W estergau, theils zum V ilsgau und zu den diesem unter
geordneten G auen Uelciun und L p sü trs in . I n  der Folgezeit finden w ir in dieser 
Gegend die Grafschaften W artenberg und Frontenhausen mächtig. D a s  Glaubenslicht 
des Christenthums und m it ihm verschwistert die Landescultur nahm hier seinen A us
gang sicherlich von dem „M ünster" bei Velden, das in nicht sehr weitem Umkreis 
einen Kranz von Mönchsbehausungen um sich bildete. E in  pfarramtlicher Bericht 
aus Wambach nennt die Umgegend voll Hügel und S u m p f und bemerkt, ehe das 
Christenthum abgeholfen hat, müsse der Zustand ein grauenvoller gewesen sein. W ir 
finden in  dieser Notiz eine Erklärung dafür, daß so viele Zellen, Georgenzell, P a u lu s 
zell, Garnzell, Hannszell und S tarzell u ns ringsum  aufstoßen. D er G ründer der
selben w ar ohne Zweifel der hl. Bischof R u pertu s , wie noch jetzt in  Ruprechtsberg 
die Ueberlieferung besteht, daß der Apostel der B ayern  dortselbst gepredigt habe. 
D a s  Hauptbaptisterium der Gegend w ar Taufkirchen an der V ils  (vgl. B d . I . 236 ); 
außerdem sind als alte Baptisterien Johannesrettenbach, Johanneskirchen, Steinkirchen, 
G isttha l, sämmtliche m it dem Patrocinium  des hl. Jo han nes des T äu fe rs , dann die 
S t .  Michaelskirchen zu Velden^) und Kögning und die S t .  Michaelscapelle zu R up
rechtsberg (früher jedenfalls alleinstehend) als solche zu betrachten.

D ie  P farreien  dieses D ecanates nach der ältesten M atrikel vom I .  1315 
sind bereits im I. Bande, S .  167 —198, aufgeführt. D a  die zugehörigen Filialen

*) Vgl. die kleinen Notizen zu Velden sä nminw 1132—1155.
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in  der erwähnten Uebersicht nicht ausdrücklich genannt werden, wollen w ir dieselben 
aus der sunderndorfferschen M atrikel (1 5 2 4 ) ergänzen.

Aus dem Oeoullutus kuxrövsitsbsrA.
kupreebt^bertz- badet VI tilial68 eoelesias: 8awaraper^, lVIartiu8- 

per§, Uaimlrirebeii, Xüni^sbirebeu, Uber8peuuckt, Xlteneberspeunclt.
Velcken babet XII (?) tilialös eeel68>a8: Uuulusrrell, Kebeuspaob, 

deorKeimell, Vramrbouen, llsttsnstetttzu, Xlainvelckeu, Nilnster, UaZ, Lrbrob, 
LcüIöALlsreut, OMall.

Neben badet äuab lllialeb eeolesiaZ: NäA88el8peiK, Uetenpaeb 6t 
eaxellain 8. Xieolai iu Uu6b6ll8tain.

Lervrbaeb badet unain tilialein eoelebiam 8tanpaeb et ti68 eapella«: 
in Le^vrbaeb, iloll, 6reut.

8 t a i n b i r o b e n  badet VII Llialeb 66el68ia8: Laläing-, 8ebröttin^, 
.̂rnelKerinA, Ltraubing^ UolstarinA, Lirekber^b, LbrinA.

IVain p a e d  Imbet cluiu^ue Males eeelssias: Kesslbaeb, Xen^inZ, 
LurebbartinA, Üei oberster!, 8uIckinK.

Aus dem Oeeanatns Xanäsbut.
Vi s i e r n  badet unaw tilialew eoelesiaw: Nintersbireben.

D ie P farreien  des jetzigen Decanates Velden bildeten (V ilsle rn  ausgenommen) 
bis zum I .  1842 m it den P farreien  des dermaligen Decanates D orfen e in  R ural- 
Capitel, das früher je nach dem Dechantsitze verschiedene Benennungen trug. Ueber 
die Abtrennung des jetzigen Capitels Velden von dem zu umfangreichen Capitel D orfen 
vgl. B d . I. S .  198.

P fa rre r J o h .  Michael Bachm ayr von Velden, der bis dahin Dechant des 
Capitels D orfen gewesen w ar, wurde am 26. August 1842 als Vorstand des neuen 
D ecanates Velden oberhirtlich bestätigt. D ie  Capitelsstatuten erhielten am 8. M a i 
1866 die erzbischöfliche Genehmigung. Nach §. 1 derselben ist P a tron  des Capitels 
der hl. P e tru s ; das Decanatssiegel zeigt den hl. Corbinian.
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P f a r r e i e n :

1. Baierbach.
Pfarre i m it 671 Seelen in  114 Häusern.

Baierbach, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, ^ Schickenberg, z. H. . . 6S. 2 H. 3,, Kil.
138 S. 24 H .— Kil. Schlod, z. H.................. 11 „ 3 „ 2,.

Altweg, D. . . . . 5 0 „ 11 „ 2„ „ Schwaig, C................... 8 ., 1 „ 1
Fahring, W. . . . . 23 „ 3 „ 2 „ Sindhub, E................... 12 „ 1 „ 1
Giglberger, E. - . 3 1 ,, 3„ „ Speck, E........................ 5 „ 1 „ 2
Hof, W................. 14 3 „ 1,.-. „ Unterhausbach, z. H. 51 „ 10 „ 1„ „
Hoibel, z. H. . . . . 15 „ 2 „  1 „ Waizenöd, W................. 14 „ 2 „ 3 „
Hueb, W. . . . . . 15 „ 2 „ 1,- „ Wengsberg, E. . . . 10 „ 1 „ 2
Köllnberg, E. . . . . 6 „ 1 „ 2 Wimm, r. H.................. 2.3 „ 4 „ 3
Krottenthal, E. . - 7 „ 1 „ 3 „ Steinbach, W., Flk., -h . 14 „ 2 „ 3
Lehen, z. H. . . - - 16 „ 3 ., 2„ „ Attenberg, E................... 8 „ 1 „ 2
Lengmühle, E. . . . . 9 „ 1 „ 3 „ Fuchshäusl, E. . . . 4 „ 1 „ 3.,
Lohe, E................. . . 11 „ 1 „ 2 „ Höhl, z. H...................... 11 „ 3 „ 2
Mairbach, W. . . - - 12 „ 2 „ 2 „ Jrrach, E....................... 3 „ 1 „ 3
Müllbauer, E. . . . . 7 „ 1 1 „ Kleinaigen, W. . . . 8 „ 2 „ 5
Neudeck, E. . . . . . l.1 R e it, E. m. Cap. . . 9 „ 1 ,, 2,,.
Oberhausbach, D. . . 55 „ 9 ,. 2 Schabe! auf der Aich, C. 9 „ 1 „ 3
Oed, D. . . . . . . 42 „ 8 „ 3 Weyeru, E.................... 9 1 „ 3
Rombach, E. . . - - 11 „ 1 „ 2 „ Wimmbauer, E. . . . 6 „ 1 „ 2 „

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Dentinger: Birgmayr, Hasenwinkel, Heid werden nicht 
mehr aufgeführt; Kastenholbel und Vorderholbel jetzt Hoibel; bei Deutiuger finden sich nicht 
die Ortschaften Giglberger, Wimm und Fnchshäusl.

2) Umfang der Pfarrei 20 Kilometer.
3) Wege beschwerlich, weil Lehmboden.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Vilsbiburg und Erding (Klein- 

aigcu) und in die politischen Gemeinden Baierbach, Altfraunhofen, Holzhansen und Sulding.

I .  P fa rrs th : Baierbach, im Thale des Baierbaches und an der Districtsstraße 
von Landshut nach Velden gelegen. Nächste Eisenbahnstation Landshut, nahezu 
20 Kilometer entfernt. Post Velden.

Pfarrkirche: Gothisch, zweischiffig; Einrichtung Zopf. Erbauungsjahr 
unbekannt. Hochaltar aus dem Ja h r 1728. Theilweise restaurirt, aber nicht 
stylgemäß, unter P farrer Holzner (1 8 5 0 — 1880). Geräumigkeit kaum zu
reichend.*) Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it Laterne. 4 Glocken, neu
gegossen von O tto  Spannagl in  Landshut 1874 und 1876. Oon8. clnk. 
Patrocinium am Feste des hl. Apostels Andreas. 4 a lt. port. 8s. 8 . 6m . 
bei der Pfarrkirche, ohne Capelle und G ru ft. Orgel m it 8 Reg. P f a r r g o t t e s -  
dienst an allen Sonn- und Festtagen, ausgenommen Sonntag nach S t. Sebastian; 
früher war an allen Frauenfesten der Pfarrgottesdieust in  der Frauenkirche, 
jetzt nur mehr am Feste M a riä  Geburt. Concurs am Feste des heiligen Joseph 
und am Patrocinium. Ewige Anbetung am 15. M ärz. Sept.-Ablässe am 
Patrocinium, am Josephi- und allgemeinen Kirchweihfeste. Aushilfe w ird her
kömmlich geleistet 1) in Velden am Sonntag vor S t.  Sebastian und am A ller

es In  der Kirche befinden sich Grabsteine von Pfarrer Joseph Stree von Baierbach, -j- 4706, 
von Pfarrer Kaspar Strobl, 7 1741, von Pfarrer Johann Georg Forstner, p 1806 n. a. m.
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seelensonntag; 2) in  Neufraunhofen am Sonntag nach der Frohnleichnams- 
octave; 3) in  Hinterskirchen am Scapulierfeste; 4 ) in  Altfraunhofen am Schutz
engelfeste; diese sämmtlichen Aushilfen beruhen auf Gegenseitigkeit. Außer
ordentliche Andachten: Rorate nach Angabe; an 4 Fastensonntagen Oelberg
andacht m it Predigt; an den Freitagen und Samstagen und einigen andern 
Tagen in der Fastenzeit Kreuzweg; Rosenkränze während der Frohnleichnams- 
und Allerseelenoctav; sämmtliche fre iw illig  oder nach Herkommen; am Pfingst- 
feste Nachmittags die Ceremonie der Geislessendung m it Predigt, gestiftet. —  
Außergewöhnliche Bittgänge nicht üblich. —  S t i f t u n g e n :  12 Jahrtage m it 
B ig il und Requiem, 8 Ouatemperämter m it V ig il und Requiem, 18 B e i
messen zu den Jahrtagen und Quatemperämtern.

Bruderschaft vom hl. Joseph, oberhirtlich errichtet am 18. M ärz 1730; 
Ablässe vom 6. Februar 1730. Hauptfest am 19. M ärz. Nebenfeste: Patro- 
cinium, Sonntag Quinquagesimä und 3 Quatempersonntage, je m it Nachmit
tagspredigt, Bruderschaftsandacht und Procession. Vermögen der Bruderschaft 
m it der Strobl'schen Provisurstiftung confundirt.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer von Baierbach; Schul
haus zugleich Meßnerhaus und Eigenthum der Gemeinde und Kirche. —  Ver
mögen der Kirche: n) rent.: 25970 47. 75 /H., b ) nichtrent-: 9600 47.

11. Nekcnkirchen: 1) F rauenk irche  in  Baierbach. Erbauungsjahr unbekannt. 
S ty l gothisch, sehr verunstaltet und herabgekommen. Baupflicht die Kirche. 
Oons. elnb. T hu rm : Dachreiter m it 2 kleinen Glocken. P atron in : unsere liebe 
Fran. 3 u lt. port. P fa rrg o tte s d ie n s t nur mehr am Feste M a riä  Geburt 
(früher an allen Frauenfesten). Sept.-Ablaß an M a riä  Lichtmeß. Z n  dieser 
Kirche haben 1486 die Gebrüder Schretl ein Beneficium gestiftet, welches 
jetzt m it der P farre i u n irt ist. —  Meßner und Cantor der Lehrer von 
Baierbach. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 3828 47. 61 /H ., b) nicht
rent.: 4000 47.

2 ) C a p e lle  in  R e it .  D ie  frühere Kirche S t.  Theobald wurde nieder
gerissen. D er dortige Einödbauer erbaute sich eine Privatcapelle, bei welcher 
er als Eigenthümer die Baulast zu tragen hat. Spitzthurm (Dachreiter) m it 
2 kleinen Glocken. 1 a lt. port. Benedicirt 1862. DaS A ltarb ild  stellt den 
hl. Theobald vor. An einem beliebigen Tage des Jahres einmal hl. Messe. — 
Ohne Vermögen.

!!1. Filialkirche: S te in b a c h , auf einer Anhöhe zwischen Baierbach und Wambach 
einsam gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch, Einrichtung Re
naissance. Geräumigkeit fü r die Filialgemeinde zureichend. Baupflicht die 
Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken, die eine 1854 von K arl Ditsch, die andere 
1871 von O tto  Spannagl in  Landshut gegossen. Oons. clust. Patron der 
hl. V itus . 3 a lt. port. Ü8. 6m . ohne Capelle. G o tte s d ie n s t: wenn die 
Cooperatur besetzt ist, ist an allen S onn- und Festtagen m it Ausnahme der 
Frauenfeste Frühgottesdienst. P fa r rg o tte s d ie n s t am Sonntag nach S t.  Se
bastian; auch am Oster- und Pfingstmontag kann der Pfarrgottesdienst dort 
gehalten werden. Sept.-Ablaß am Feste des hl. V itus . —  S t i f t u n g e n :  
7 Jahrtage m it V ig i l ,  Requiem, Beimesse und Libera; 1 Jahrmesse. — 
Meßner der W irth  von Steinbach, Cantor der Lehrer von Baierbach. — Ver
mögen der Kirche: a ) rent.: 5022 47. 54 ^ . ,  b ) nichtrent.: 3163 47.

IV . P fa rrv e r lM tn is s r: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahinen: 4609 47. 88 ^ . ,  
Lasten: 717 47 19 H., Reinertrag: 3892 47 69 -H. Onuscapital z. Z .



Pfarrei: 1. Baierbach. 471

(1882/83) noch 651 11/. 9 bis 1890 m it jährlich 50 4 /  und den tref
fenden Zinsen zu tilgen. W iddum: 11 da, 24 a 40 qw — 33 Tagw. Aecker, 
6 da 47 a 38 qm —  19 Tagw. Wiesen, 2 da 72 a 58 qm —  8 Tagw. 
Holz. Durchschnittsbonität: 9. P farrhaus: Erbauungszeit unbekannt; geräumig 
und passend, tief gelegen und daher nicht ganz trocken. Oekonomiegebäude 
vom Pfarrhaus getrennt; S ta llung a lt, Stadel 1857, Backhaus und Holz
schupfe 1880 und 1881 erbaut; sämmtliche Gebäude geräumig und passend; 
bei allen hat die Baupflicht der Pfründebesitzer. Hilfspriester: statusmäßig 
1 Cooperator fü r die F ilia le  Steinbach, welcher im Pfarrhofe wohnt; die Stelle 
seit langer Ze it unbesetzt. Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1645, T ra u 
ungsbuch 1605, Firmungsbuch 1774, Sterbebuch 1669. — Beneficium bei 
der Frauenkirche, gestiftet 1486 durch Gebrüder Schretl, confirm irt am 2. Sept. 
I4 8 6 , aufgebessert 1740 durch I .  B . M a h r, Beneficiat. Dieses Beneficium 
ist seit Langem m it der P farrei un irt. Obligatmessen: ursprünglich tägliche 
Messe, nach späterer Reduction 2 Wochenmessen, zu Folge der Mayr'schen 
Aufbesserung jetzt 3 Wochenmessen, die der P farrer zu persolviren hat. E in 
nahmen: 428 4 /. 58 /H., Lasten: 17 4 /. 46 /H., Reinertrag: 411 47. 12 /H. 
Grundbesitz: 2 da 56 a 23 qm —  7 Tagw. 52 Dezim. B on itä t: 9. Bene- 
sicialhaus wurde verkauft und der E rlös zum Stiftungsfond gelegt.

V. Schuiverhöltuiste: Schule in  Baierbach m it 1 Lehrer, 84 Werktags- und 
40 Feiertagsschülern. Schulhaus 1874/75 neuerbaut. D ie  Kinder von K le in
aigen besuchen die Schule in  Hohenpolding, einige andere Kinder der P farrei 
gehen in  die Schule in  Neufraunhofen.

Mission wurde gehalten vom 14.— 21. M a i 1882 durch ? k . Kapuziner.

Kleine Notizen. B a ie rb a ch , pui-K ipad,*) ist uns geschichtlich bezeugt unter Bischof 
Anno von Freising 855— 875. D er genannte Bischof überläßt nämlich dem 
Grafen Hruodold zu seiner Grafschaft tauschweise die Kirche ?ui-Kipad m it 
Haus, Ackergrund, Wiesen, Gehölz und Eigenleuten —  nach eingeholter Ge
nehmigung des Königs Ludwig (des Deutschen). (L ls ioüslbssü, bist. I / is in A . 
1. 2. dl. 800 .) Z u r Zeit des Bischofs Heinrich I .  von Freising wohnt der 
edle k sA in jire d t äs O iu isqasd einer feierlichen Schenkung zum Dome in 
Freising an. (D. o. I .  2. dl. 1298.) Ob Ulrich von Puraipach, der o. 1145 
im  Codex 8. Oastuli di. 68 erscheint, m it Ulrich von Burinbach, der um die 
gleiche Zeit zu Ebersberg au ftritt (C artu lar S . 60) ein und dieselbe Person 
is t, läßt sich nur schwer entscheiden. Gras Hundt nimmt letzteren fü r 
Baierbach in  Anspruch. E in  R itter Ilo lriscm  äs kurbaoü schenkt um das 
I .  1190 ein G ut, gelegen bei der Kirche in  Purbach, zum Kloster des hl. Petrus 
in  Neustift. (N on. Lo is . IX .  558.)

E in  P farrer dieses Ortes findet sich aufgezeichnet am 21. Januar 1448, 
unter welchem D atum  die Abtissin Dorothea von Frauenchiemsee Hans dem 
Rauchensteiner, P farrer zu Baierbach, ein G ut daselbst, das Halbleich genannt, 
als Lehen überträgt. (Deutingers B e itr. I .  349.)

Einen interessanten Bericht über diese Pfarrei „Peurbach" liefert P farrherr 
Georg Menzinger im I .  1585. Es heißt in  demselben u. a .: „A ls  Nemblich 
in der P fa rr vnnd Haubtkirchen (sind) vier A ltä r, A uf dem Hochaltar Raßt 
Sandt Andrä ist pa tronus, Daneben Sanct Erasm Vnnd Sanct M a ria

Vielleicht Burgbach, nach der Analogie vom alth. pnrM tor — Burgthor. Der auffallend 
eingetretene Umlaut „a i" statt „u" macht es aber wahrscheinlicher, daß pnrips.Ii — Hausbach? 
die ursprüngliche Form ist.
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Magdalena. A u f dem Andern in  der gerechten abseilen die Abnemung Cristi vom 
Heyligen Chreitz. Aus dem dritten darneben Sanct Anna vnd Sanct S töffan, 
Vnnd aus dem Vierten Sanct Johannes U uptisto vnnd Sanct Johanns der 
Euangelist . . . "  Ueber einen weiteren Fragepunkt w ird gemeldet: „D ie  
Herrn von Fraunhofen*) A ls  Inhaber der gefreidten G raf- vnnd Herrschafften 
Neuenfraunhofen vnnd mein weltliche Obrigkait Haben Jerlich Kirchen Rechnung 
gehalten Vnnd die Register derselben Ligen I n  J re r gnaden vnnd die S a l- 
puecher in der Kirchen Verwarnung." (Acten des erzb. O rd .)

Dieser Herrschaft gegenüber, welche einem neuantretenden Pfründebesitzer 
die Possession verlieh, w ird noch im  I .  1619 das S e rv itu t erwähnt, daß der 
P farrherr bei Hochzeiten (d. h. an den Hauptfesten) „sie von vnnd zue khirchen 
fieren . . . darneben Räo einen Jaghund underhalden mueß." ( Ib iä .)

Um diese Zeit finden w ir  auch einen Beneficiaten des schon oben ge
nannten schretl'schen Beneficiums in der Frauenkirche daselbst verzeichnet. Am 
21. Dezember 1616 präsentirte Ernst Wiederspacher auf das Beneficium in  
Baierbach den Priester Georg Egarter. Georg Schreit, )u r. u tr. I ) r . ,  hatte 
das Präsentationsrecht auf diese ewige Messe schon im X V I. Jahrh, an Caspar 
Kneittinger auf Niederbeurbach cedirt, von dieser Familie war es auf die Wieder
spacher übergegangen; das Beneficium erscheint übrigens schon im I .  1669 
m it der P farre i vereinigt. (V g l. Deutingers M a tr. 594 in Anm .)

Am 28. Januar 1737 machte P farrer Caspar S tro b l von Baierbach eine 
testamentarische S tiftu n g  zu 1000 sl. m it der Bestimmung, daß fü r die fallen
den Zinsen arme Hausleute und Ehehalten der P farrei in  Krankheitsfällen un
entgeltlich versehen werden sollten. (Acten des erzb. O rd .)

D ie  P farrei Baierbach war im I .  1524 noch freier Collation; im  I .  1740 
erscheint sie als Wechselpfarrei.

Ueber Baierbach sehe man Deutingers ält. M a tr. W . 193. 381. 594. 
690; Deutingers Beiträge I .  535; Hund in Freybergs hist. Schr. u. Urk. I I I .  
450; Apian, Topographie von Bayern, 270.

S te in b a c h , stuiupae, w ird uns um das I .  1150 als Edelsitz genannt, 
insofern IM srüurcl «1c; stninpno st U nter esns w o ^ iu im rä  zu dieser Zeit iu 
Moosburg als Zeugen erscheinen. (Freyberg, ooäox tra ll. Norm st. 8 t i Oastuli 
1840. X . 23.)

I m  I .  1592 beschwerte sich die Bauerschaft der F ilia le  Stainpach, unter
stützt von der Abtissin des Klosters Seligenthal, wider den Pfarrherrn Michael 
Paumann zu Peurbach, daß derselbe keinen Gesellpriester halte zur Verrichtung 
der Gottesdienste in  ihrer Filialkirche; die Kläger wurden aber von den bischöf
lichen Räthen zu Freising abgewiesen. (Acten des erzb. O rd .)

Früher bestanden auch Kirchen zu R eit (8 . Düoodnlcli) und Hof oder 
Hofbaierbach (8 . N n r^n ro tliao ). Letztere stürzte 1820 ein und wurde dann 
völlig abgetragen.

O b e r-  und U nte rhausbach  kommt um das I .  800 als Im clolussyuIO*) 
unter den Schankungen zum Kloster Mondsee vor. (Urkundenbuch des Landes 
ob der Enns. I. 50. 55.)

*) Damals Ritter Thesarns von Neufraunhofen.
Bach des Hadulf (Ilaclnlxikns). Förstemann I. 1.16. >80.
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2. Hohenpolding.
Organisirte P farre i m it 855 Seelen in  140 Häusern.

Hohenpolding, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -l- Rcchtlfing, W. . . . 12 S. 2H. 2 Kit.
99 S. 15 H. - K i l . Reinting, W.................. 42 „ 6 „ 3

Emm, E. . . . . . 10 „  1 ., 1 Reit, W......................... 12 „ 2 2
Erdmannsdorf, D. - - 54 „ 10 „ 2 Schachten, W. . . . 11 ,, 2 „ 2
Großaigen, E. . . 9 „ 1 „ 3 Schwarzenberg, E. . . 11 „ 1 „ 3
Großftocka, D. . . 50 „ 7 „ 3 Sinzing, W................... 20 „ 3 „ 4
Haarland, E. . . . . 6 „  1 „ 1 Starzell, D.................... 55 „ 8 „ 3
Harting, D. . . - - 51 „ IS „ 1 TrifeSöd, E.................... s „ 1 „ 2
Hut, E................. . . 2 1 1 Umkehr, E...................... 15 „ 1 2
Kleinfiocka, W. . . 32 , 5 „ 3 Vogelstätt, W. . . . 20 „ 3 „ 3
Klesham, D. . . . - 44 „ 8 „ 3 Wimm, E...................... 6 „ 1 „ 3
Karbaum, E. . . - - 9 „ 1 „ 3 „ Amelgering,W.,Nbk.,-j 23 „ 5 „ 3
Loiting, D. . . . . . 44 „ 10 „ 2 „ Dickharting, D. . . . 71 „ 1t „ 3
Moos, am, E. . . > . 4 „ 1 „ 3 Hölting, W................... 19 „ 2 4
Penning, D. . . . - 61 „ 10 „ 3 Ramperting, W. . . . 21 „ 5 „ 3
Pnisl, W. . . . - - 17 „ 3 „ 3 „

Anmerkungen: 1) Umfang der Pfarrei circa 14 Kilometer.
2) Wege schlecht.
3) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Erding und in die politischen Ge

meinden Hohenpolding, Sulding und Tanfkirchen.
4) Hohenpolding mit Amelgering, bisher Filialen der Pfarrei Steinkirchen, wurde im I .  1681 

zu einer eigenen Pfarrei erhoben.

I. P fa rrs th : H o h e n p o ld in g , an der Straße von Dorfen nach Landshut, hoch
gelegen. Nächste Eisenbahnstation D orfen, 10 Kilometer entfernt. Nächste 
Post Taufkirchen; Postbote von dort.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Zopfstyl. Geräumigkeit zureichend. 
Baupslicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken. Oous. am 14. August 
1753. Patrocinium am Feste M a riä  Heimsuchung. 3 a lt. tix . 8s. II. 6m . 
m it Capelle. O rgel m it 8 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t immer in der P fa rr
kirche, nur am Sonntag nach Johann und Pau l in  Almelgering. Concurs 
am Patrocinium, auch Sept.-Ablaß. Aushilfe ist zu leisten in M a ria  Thalheim 
am Feste M a riä  Himmelfahrt und M a riä  Geburt. Außerordentliche Andachten: 
im  Advent Rorate nach Angabe, in  der Fasten Kreuzwegandacht, fre iw illig ; an 
allen Sonntagen Rosenkranz, herkömmlich. B ittgang am Pfingstdienstag nach 
M a ria  Thalheim m it geistlicher Begleitung. — S t i f t u n g e n :  12 Jahrtage 
m it V ig il und Requiem, 1 Jahrtag ohne V ig i l,  20 Jahrmessen, 12 M ona t
messen, 2 Quatempermessen.

I n  der Todtencapelle bestand unter dem T ite l Allerseelenbruderschaft eine 
S tiftu n g , welche im I .  1860 m it dem Kirchenvermögen vereinigt wurde.

Meßner und Cantor der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: u) renk.: 
31690 4L , b) nicht rent.: 39462 41. 57 /H.

Gottesackercapelle m it dem Bildnisse „Christus im  Kerker".
I I .  Neiienkirche: A m e lg e r in g , an der Straße von Landshut nach Erding ge

legen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1878. Zopfstyl. Hinreichend 
geräumig. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Onus. <1nk. 
Patrocinium am Feste Johann und Paul, resp. am Sonntag hernach. 3 u lt. 
pork. Om. m it Capelle. Orgel fast unbrauchbar. Gestiftet 6 Jahrmessen. 
P f a r r g o t t e s d i e n s t  nur am Patrocinium. —  Meßner und Cantor der Lehrer 
von Hohenpolding. —  Vermögen: a ) rent.: 971 4 /. 44 -H., b ) nichtrent.: 
8949 4L



I I I .  P fa rrve rhä ltiiisse : Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 1769 4 /. 35 
Lasten: 24 47. 30 /H., Reinertrag: 1745 4 /. 5 W iddum: 2,§ n —  6Dezim . 
Wurzgarten. Pfarrhaus 1863 erbaut; hinreichend geräumig und sonst ent
sprechend, aber im  W inter sehr kalt, weil die Mauern nur 1 Schuh stark; 
auch etwas feucht. Baupflicht die Gemeinde. D ie  Matrikelbücher beginnen 1864.

IV . SchulverlM tnisst': Schule in  Hohenpolding m it 2 Lehrern, 145 Werktags
und 70 Feiertagsschülern. Schulhaus 1878 erbaut. Von Amelgering und 
H ölting besuchen Kinder die Schule in Schröding, von Kleinstocka die Schule 
in  Taufkirchen. Von Holzmann, der P farre i V ilshe im , und von Kleinaigen, 
der P farre i Baierbach, kommen Kinder in  die Schule in  Hohenpolding.

K le ine N öthen. H o h e n p o ld in g , p u lc l in ^ )  oeolesin, w ird zu zwei Theilen der 
Kircheneinkünfte durch Bischof O tto  d. G r. der Abtissin Walpurg von Frauen
chiemsee im  I .  1154 bestätigt, (öloioüolbsvlc, bist. b'risiuA. I .  2. X . 1322). 
Am 24. J u l i  1448 erkaufte die Abtissin Dorothea von Layming zu Frauen
wörth von Ursula der P rin igerin den kleinen Zehent zu Polding zur Propstei 
Buch am Erlbach. Deutingers Beiträge I .  349. D ie  heutige Form des 
Ortsnamens scheint vor dem X V I .  Jah rh , nicht aufzutreten. I m  I .  1585 
schreibt der P farrherr von Steinkirchen über diese F ilia le : „Zue Hohenpolling 
ist ain M u l,  in welchem gottshaus 8. N u rtiiiu s  vnnd Uentu L lu rin  V ir^o  
Patron i seindt. Allda ist Veckivutiou O om iuien post testuw  Lurto lom si, 
hat am Sepulturn, w ird t alle Quottember Oommsmorutio Om nium  ückklium 
gehalten. Sein allda 3 silberen khelch m it allen zugehörren. M e r 2 A ltäre in  
disem gottshaus, aufs einem 8. V ir§ o  O utim riim , aufs dem andern 8. V irZo  
U nrKuretüu geehret. Werden wochendlich 2 Möß gelesen. Aine aufs den 
Sambstag, die ander nach gelegenheit aines Pfarers . . ."

Ueber die Vermögensverhältnisse des hiesigen Gotteshauses im X V I I .  Jahrh, 
berichtet im I .  1702 P farrvicar Georg Seerieder von Steinkirchen: „D ie  
ö liu l V . L. F r. Kürchen Höchen Polding hat fü r sich stattliche m itt l vnd ein 
tröstliches Einkhommen, aber eben darumb auch ein starkhen Anlauf von dem 
churftl. Pfleggericht Erdting, wie dan bey khurzen J a h re n . . . auß dem Zöch
schrein genommen worden: — „S um m a der churftl. Anlechen 2471 f l / '  D er
selbe Berichterstatter meldet im I .  1720 bezüglich der hiesigen Volksschule: 
„Z u  Höchen Polding ist der Schuelhalter durch mich vnd das lobl. Pfleggericht 
Erding aufgenommen worden, geniest Jährlich von meinen Gottshaüsern bey 
30 fl. Sonst halten Schuel die Mösner zu Stainkhürch, Hoffstäring vnd Kürch- 
berg, die aber von den Gottshaüsern nichts geniesten." (Erzb. O rd. Arch.)

Nach einer Uebersicht vom I .  1781 hatte damals der erste Cooperator 
von Steinkirchen Joseph Weltmayer, der 21 Jahre in  der Seelsorge und 
8 Jahre aus seinem letzten Posten gestanden, die F ilia le  Hohenpolding m it 
Amelgering zu versehen. Es befand sich hier im  vorigen Jahrh , eine Klause 
m it einem Eremiten. D er letzte Eremit zugleich Schullehrer und Cantor starb 
im I .  1792.

D ie  hochgelegene Pfarrkirche, von zwei uralten Linden beschattet, ist in 
ihrem In n e rn  m it vielen sinnreichen Sprüchen ausgeschmückt.

Ueber Hohenpolding vgl. Deutinger, ält. M a tr. W . 201. 9. 596.; Walther, 
top. Geographie von Bayern, S . 3 68 ; Apians Topographie von Bayern, S . 194.

A m e l g e r i n g  findet sich m it üuuAer cie nm eltz-Ln iig 'L i/") um das
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0  Der Nachkomme des Baldo. Förstemaim I. 204.
""0 Bei den Nachkommen des XmnlAnr. Förstemaim I. 75.
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I .  1150  beurkundet eoä. 8 .  Onstnki X. 69. D ie  Pfarrbeschreibuug
vom I .  1585 sagt: „Zue Almelgering ist am Gottshaus . . .  in welchem 
8 . Durupertus Aufs dem Chor Altar, aufs dem andern Duo Nnrtiro8 Joanne«  
ot kuulns geehrt werden . . . wird allwochen ausf den Montag M öß gelesen."

K l e s h a m  erscheint mit Otpsrbt cio Olcksksbeim^) um das I .  1035. 
Hundt, Cartular des Kl. Ebersberg, S .  27 . Schachten  kommt als salmkmkm 
um 1065 vor. N oiobslbsok, dmt. b'ritzillx. I. 2. X. 1245.

3  M o o se n .
Organisirte Pfarrei mit 9 04  Seelen in 162 Häusern.

M oosen, D ., P f.-K ., P f .- S . ,  Schule, -1 Oeder am Holz, E . . . 3 S . 1 H .1 Eil.
1 l 3 S . 2 2 H . - K i l . Ofen, E ......................... 14  „ 1 ,. 1,7 „

Hinterwimm, E. . . . 8 „ 1 „ 2 ,, Ratzing, W ................... 42  „ 6 „ 3
Hochöd, W . . . . . 14 „ 3 „ 1,.'. Schweinhub, E. . . . 10 „ ' „ 1,5
H olzhäusl, W . . . . 10 „ 2 „ 1,5 Z eilding, W .... . . . . . . . . . . . . . . 37 „ 5 „ 1,5 „
Holzheu, W ...... . . . . . . . . . . . . . 31 „ 6 „ 1,5 Ä o y a n n -N e ttr n b a c h , W .,
H olzmann hinterm.Holz,E. » „ 1 „ 2 Fll-, 4 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 „ 2 „ 2 „
Hubenstein, D . . . . l81 „ 3 3  1 B aum , E ...................... 13 „ 1 „ 2
Kalmhub, W ... . . . . . . . . . . . . . . . 10 „ 2 „ 1 . B rüqclsöd , W . . . . 14 „ 2 „ 3
M o o s, D ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2̂ 7 „ 8 „ 0 , , , „ Fürstbach, E .............................. s „ 1 „ 2 „ „
Reichoils, E ............................... 8 „ 1 „ 1,5 Hof, E ............................................ 10 „ 1 „ 2,5 „
Siebm ühl, E ............................. 12 „ 1 „ 1 Hndelberg, E ................. 3 „ 1 „ 2
S traß , W ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 18 „ 1 1 K a ll in g ,D . ,S c h l . - C a p . 62 „ 13 „ 3 „
Ucbcrkam, E .............................. 3 „ 1 „ 2 Kronberg, W ............................. 14 „ 2 „ 2 „
Z cil, W ........................................ 8 „ 2 1,5 Rettenbacherhäusl, E . . 5 „ 1 „ 2

M a ise lsb er g , W . Flk., -s- 17 „ 2 „ 1,55 S a illto rf, E .............................. 11 1 „ 42,5
A h a m , D ., Nbk. . . 33 8 „ 2 Viecht, W .................................... 6 „ 2
Aich, W ........................................... 17 „ 2 2 Wetzling, W .............................. 13 „ 3 „ 3,5 „
Bogensdorf, E . . . . 7 1 „ 2 W ichling, W ................. 23 „ 3 „ 3,5 „
G ranting, W ............................. 23 „ 3 „ 1,5

A n m e r k u n g e n :  1) W eiler hinterm Holz bei Deutingcr wird nicht mehr aufgeführt; nen erscheinen 
die Ortschaften H olzhäusl, Oedcr am Holz nnd Rettenbacherhäusl.

2 ) Umfang der Pfarrei circa 20 Kilometer.
3 ) W ege oft beschwerlich, weil Lehmboden.
4 )  D ie Ortschaften der Pfarrei gehören in  das Bezirksamt Erding und in die politischen G e

meinden M oosen, Hubenstein, Taufkirchen und Eibach.
3 ) I m  I  1870 wurden die Ortschaften Hochöd, Reichoils und Z cil aus der Pfarrei Velden nach 

M oosen eingepfarrt (f. Schem atism us 1871). D ie Ortschaft Hainöd wurde 1876 nach T a u f
kirchen an der V ils  umgepfarrt (s. Schem atism us 1877).

1. Pfarrsih: M o o se n , im Vilsthale an der V ils  gelegen. Nächste Eisenbahn
station Dorfen, 10 Kilometer entfernt. Post Taufkirchen an der V ils.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1804 . S ty l  gothisch. 
Kirche mit angebauter Capelle. Geräumigkeit zureichend.**) Baupflicht die Kirchen
stiftung. Kuppelthurm mit 3 Glocken, gegossen 1880  von Bachmaier in Erding. 
Oons. cinb. Patrvcinium am Feste des hl. Stephanus. 1 ult. trx., 2 nit. port.

P  Heimath des 6 Iop b . Förstemann I. 318.
-ch E s befindet sich hier n. a. das Epitaphium des R itters H anns J ö r g  von Preysing zum  

Huebenstein, fürstl. Rath zu LandZhut, der „in dem Türkenzug gegen die Ungläubigen auf 
dem Meer zwo M eilen von M essina todt blieben" 27. September 1371. D a s  Denkmal ist 
aus, der nicht mehr bestehenden Schloßcapelle zu Huebenstein hieher übertragen.
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8s. k .  Ow. bei der Kirche ohne Capelle. Orgel m it 6 Reg. P fa r r g o t te s -  
dienst in  gleichmäßigem Wechsel m it den F ilia len Maiselsberg und Rettenbach. 
Concurs am Patrocinium. Ewige Anbetung am 17. Januar. Sept.-Ablässe 
am Feste des h l. Joseph, am Sonntag nach S t.  Johann Nepomuk und am 
Feste des hl. Stephanus. Außerordentliche Andachten: im  Advent Rorate nach 
Angabe; an den Fastensonntagen Oelbergandacht m it Predigt (3 davon in 
Maiselsberg zu halten), herkömmlich; an den Fastenfreitagen Kreuzweg, nach 
Angabe; in  den Octaven von S t .  Johann Nepomuk und Allerseelen Rosen
kränze, herkömmlich. Am 2. J u l i  B ittgang nach D orfen , m it geistlicher Be
gleitung. — S t i f t u n g e n :  7 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 2 Jahrtage 
ohne V ig il, 2 Jahrmessen.

B r u d e r s c h a f t e n :  Es existirt ein Liebesbund unter dem Schutze des 
hl. Johannes von Nepomuk. Hauptfest am Sonntag nach dem Feste des Heiligen.

Meßner und Cantor der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 
9819 47. 39 /H., b ) nichtrent.: 13116 4 /. 85

II. Nebe»Kirchen: 1) A ham . Erbauungsjahr unbekannt. Ohne ausgeprägten S ty l. 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Ooiw. «lud. Spitzthurm m it 2 Glocken. Patron 
der hl. Pankratius. 1 u lt. port. Ohne Orgel. G o tte sd ie n s t am Patro
cinium, durch den Pfarrer. —  Meßner ein Bauer von Aham, Cantor der 
Lehrer von Moosen. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 2428 47. 24 ^ . ,  
d ) nichtrent.: 991 47. 70 /H.

2) S ch lo ß ca p e lle  in  K a ll in g .  Patronin: Unsere liebe Frau. Oons. 
üub. 2 u lt. port. Ohne Anrecht auf einen Gottesdienst. - Vermögen: 1800 47.

III. Filialkirchen: 1) M a i s e l s b e r g ,  auf einer Anhöhe rechts der V ils  gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1864. S ty l gothisch. Geräumigkeit zu
reichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 3 Glocken, gegossen 
1880 von Bachmaier in Erding. Oon?. club. Patrocinium am Feste M a riä  
Himmelfahrt. 3 u lt. tix ., 1 a lt. port. Z8. Om. bei der Kirche m it Capelle 
(diese ganz ru inös). Orgel m it 6 Reg. P f a r r g o t t e s d i e n s t  an den S onn
tagen in  gleichmäßigem Wechsel m it Moosen und Johann-Rettenbach und an 
den meisten Festtagen, durch den Pfarrer. Außerordentliche Andachten: die
3 letzten Fastenpredigten. —  S t i f t u n g e n :  8 Jahrtage m it V ig il und Re
quiem, 4 Jahrmessen. —  Meßner ein Ortsbewohner, Cantor der Lehrer von 
Moosen. - -  Vermögen der Kirche: a j rent.: 10358 47. 8 ^ . ,  nichtrent.: 
9730 47. 28

2)  J o h a n n - R e t t e n b a c h ,  an dem Verbindungswege von Moosen nach 
Dorfen gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1864. S ty l  gothisch. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 3 Glocken, 
gegossen von Kortler in  München. Ooim. «lud. Patron der hl. Johannes 
Bapt. 3 a lt. tix . 8m Om. ohne Capelle. Orgel m it 4 Reg. G o t t esd ie ns t  
an den Sonntagen im Wechsel m it Moosen und Maiselsberg und am Patro
cinium. —  S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 12 M onat
messen und 1 Jahrmesse. —  Meßner ein Ortsbewohner, Cantor der Lehrer 
von Moosen. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 3895 47. 98 l i )  nicht
rent.: 4315 47. 15

IV. Pfarrverhültnisfe: Präs. S . M .  der König. Fassion: Einnahmen: 2851 47. 
19 /,Z>., Lasten: 742 47. 92 ^ . ,  Reinertrag: 2108 47. 27 />Z>. W iddum:
4 ka 484 a —  13 Tagw. 16 Dezim. Aecker, 3 l>a 43 a 12 yw  —  10 Tagw. 
7 Dezim. Wiesen. Durchschnittsbonität: 11. Pfarrhaus 1780 erbaut, ge-
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räum ig, passend, zu ebener Erde feucht. Oekonomiegebäude 1873 neugebaut, 
geräumig, passend und trocken. Baupflicht bei beiden das Aerar. Hilfspriester: 
statusmäßig 1 Coadjutor, fü r welchen Wohnung im Pfarrhofe; die Stelle z. Z . 
unbesetzt. —  I n  Kalling ist seit mehreren Jahren ein Commorant-Priester, 
welcher dort fü r die umliegenden Ortschaften Frühmesse liest. —  Beginn der 
Matrikelbücher: Taufbuch 1036, Trauungsbuch 1704, Sterbebuch 1704.

V . Schnlverhäitnisse: Schule in  Moosen m it 1 Lehrer, 145 Werktags- und 
67 Feiertagsschülern. Schulhaus 1865 neuerbaut. D ie  Herstellung eines neuen 
Schulzimmers und Berufung eines Hilfspriesters ist in  nächster Aussicht.

K leine Notizen. M o o se n , wenigstens die Kirche daselbst „L o s lss iu  L e n ti L tsp ü n u i^ ) 
suxtn llum ins  nunsuprw ts Istilss" w ird schon zur Zeit des Bischofs Arbeo 
764— 784 erwähnt. A u f einem Tage zu Ushusin bei Landau machte Herzog 
Thassilo auf B itten  des Priesters Ursus eine Schankung (von Grundstücken) 
zu obengenanntem Gotteshause. Ursus diente an der Kirche des hl. Stephanus, 
war also Wohl Seelsorger dieses Kirchensprengels. (ö ls io lls lbssk , Inst, Istri- 
sinA. I .  2. X . 96.) E in Adelsgeschlecht des Ortes finden w ir  beurkundet 
m it L s rn ü u rt lls  N o s n n ,^ )  der um das I .  1090 zu Weihenstephan als 
Zeuge auftritt. (N on. Loio. IX .  374.) I m  Laufe der Zeit wurde diesem edlen 
Geschlechte die Grafenwürde zu theil; denn in einer Urkunde vom I .  1212 
erscheint ein O tto  Lomes 6e Nossn als Bevollmächtigter des Grafen O tto  
von Valley zu Freising. (G f. Hundt, bayer. Urkunden, S . 9. u. 102.)

D ie  Pfarrkirche zu Moosen besaß zu Ansang des X V . Jahrh, ein eigenes 
Landgut. An unser Frauen Abend zu Lichtmeß 1407 bekennt Hanns M a ir-  
houer, Kirchherr zu Moosen m it den Kirchpröpsten daselbst, daß er das G ut zu 
Khrumpach, welches zum Gesellstand zu Moosen gehört, Chunrad dem Größtem 
überlassen habe, daß er von demselben dienen solle dem heiligen Herrn Lunuot 
8 tsp lm u zu Mosen und seinen Kirchpröpsten 4 K. Pfenning, alles guter Lands- 
huter Pfenning und dem P farrer zu Mosen zwei Hühner. (Abschr. im erzb. O rd .)

I m  I .  1585 verfaßte P farrer Kaspar Stapffmayr eine Beschreibung seiner 
Pfarrei, in welcher u. a. von den Altären der Pfarrkirche berichtet w ird : „A u f 
dem fodern Lutronus wie oben gemeldt (8 t. 8 tsp lm m is). A u f der Linkhen 
seilten 8. Orrtimrirm v irZo  st m s rt^ r. Auf der rechten seilten 8 . V tla lrious, 
iVoltKunAus, lüsrm räus. A uf dem andern 8. V rin itus . A u f disem w ird t alle 
freitag ein Wochenmeß gelesen, die Haben die Edlen vnnd Vessten Herren von Fraun- 
burg gestifft. Auf dem dritten der rechten seilten 8. T rss  rsZ-ss.« (O rd . Arch.) 
D ie  R itter von Fraunberg waren im  X V . Jahrh . Besitzer des ganz nahe
gelegenen Schloßes Hubenstein. V ivianz von Fraunberg hat o. u. 1450 die 
dortige Schloßcapelle zu Ehren des hl. Nicolaus erbaut. Z u  Anfang des 
X V I. Jahrh , wurde dieses Schloß an die Brüder Hanns und Sigmund die 
Preisinger verkauft. (Hundt, Stammenbuch, I I .  78. u. 79.)

I m  Jahre 1619 unter P farrer Johann Vellermair mußte fü r Vogtei 
zum Schlosse Hubenstein ein Reichniß von 4 Schösset Korn und 2 Schöffel 
Haber, zum Schlosse Fraunberg ein solches von 2 Schöffel Haber geliefert werden. 
D e r P farrherr Johann Ehemann nahm im I .  1645 einen Widembauer, Georg 
Hofer zu Hofen in  sein Pfarrgehöft auf, m it dem er unter Beiziehung des 
Pfarrers Matthäus Asam von Taufkirchen einen umständlichen Vertrag schloß.

ch DaS Baptisterium  fü r Moosen w ar seit den ältesten Zeiten Tauftirchen an der V i ls  (vg l. 
B d . I .  S . 230).

* * )  Auch M eson geschrieben: Be i den M o o r- oder S nm p flände rn .
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E r behielt sich als Wohnung die Oberbehausung seines PfarrhofeS vor und 
bedingte sich als S tiftgeld 32 fl. 20 /A. nebst einigen Naturalien aus. (Acten

Am 15. J u n i 1737 wurde die P farre i Moosen dem Collegiatstifte S t.  W o lf
gang am Burgholz incorporirt, und von dieser Zeit an durch Vicare versehen. 
I n  Folge der Aufhebung des S tiftes  1803 tra t der P farrvicar Bernhard 
Westermayr wieder in  die Reihe der selbstständigen P farrer ein. Am 20. D e
zember 1820 erfolgte wegen mangelnder Congrua die Organisation dieser Pfarrei.

Ueber Moosen vgl. Deutingers ält. M a tr. §§. 194. 390. 592. 690; 
Zopf, Landg. E rding, S . 351; Quellen und Erörterungen I .  536; MsuinA-, 
NoxoK-r. Lavarias, I I I .  23. (m it Abb.); Apians Topographie von Bayern, 
S . 194.

A h a m  kommt um das I .  1170 m it ObuuracI äs X b s iw * )  vor, welcher 
nebst O tto  von Moosen Zeugenschaft zu Neustift leistet. (N on. Lv io . IX .  551.)

D ie  Nebenkirche Aham w ird in  der schmid'schen M atrike l vom I .  1740 
noch nicht erwähnt; findet sich aber in  einer Pfarrbeschreibung vom I .  1813 
als Capelle, in  der ein paarmal des Jahres celebrirt w ird, verzeichnet.

D er O r t  Aham gehörte um diese Zeit zu dem Baron von Closen'schen 
Patrimonialgericht Taufkirchen.

M a is e ls b e rg , L lä M s s Is p s rA ,^ ) war schon 1315, wenn auch nicht aus
drücklich genannt, die eine der beiden Filialkirchen, welche nach der M atrikel 
Bischof Konrads I I I .  die P farre i Moosen aufwies.

I n  der sunderndorffer'schen M atrike l 1524 heißt diese F ilia le  8 . V irZ . in  
NäAssslspsrg', in  dem M em oria l vom I .  1585: „Zue khirchen Vnnser Frauen 
Mayslsberg".

Aus dem A ltare 88 . L Ia s ii s t U rsu las war von den edlen und vesten 
S täringern eine Wochenmesse gestiftet.

J o h a n n -R e tte n b a c h , L o tm p a s b ftE ) hxHt O r t ,  wo ein gewisser 
Pezili dem Bischöfe Egilbert Ländereien vertauschte gegen einen gleichen Flächen
raum zu Lu rsba rtinZ a  (Burgharting). (N s isbs lbssü , b is t. U ris inZ . I .  2. 
X . 1179.)

D ie  T ite l der A ltäre in  dieser Filialkirche werden im  I .  1585 folgender
maßen aufgeführt: 1) » lo a iE S  U vauxs lis ta  s t lloauuss öap tis ta . 2) 8. M ar
tinas Up. st 8 . OsorA'ius N a rt. 3) 8. Uakianus s t äsbastiauus N a rt. 
8 . Xnna  s t Barbara.

K a ll in g ,  s. 820 a ll 6aäa lob-s-) genannt (N s iobs lbssü . bist. UrisinA'. 
I .  2. X . 376.), 1407 als X b a lsb in x  vorkommend, war im  X V . und X V I .  
Jahrh , im  Besitze der edlen Staringer. I m  I .  1678 kam das hiesige Schloß 
durch Heirath an die Herren von Egker, die es sehr schön Herstellen ließen. Nach 
dem Tode des edlen Franz Nonnosus von Egker (st 1784) gelangte Kalling 
an die Grafen von Holstein und blieb in  deren Besitz bis 1843. Jetzt wohnt 
daselbst ein Commorant.

Unter den Gutsbesitzern von Kalling ist besonders hervorragend Franz S igna Anton von 
Egker. 1712— 1739 Pfleger zn B urg ra in , Neffe des berühmten Bischofs Johannes Franziskus

U  Heimat am Wasser (volle Form: /O m iio iw ).
Erklärung unsicher.
Wahrscheinlich „zum rothen Bache".

-tz) Is t in  Freudensprungs Oenlichteiten nicht aufgeführt. Vgl. Förstemanu I. 3ÜV.
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von Freising. Derselbe ging 1695 m it Begnndellius Bassus in Angelegenheiten des Bisthums 
Freising nach Rom, half das bischöfliche Archiv zu Freising ordnen und erwarb sich um die Ab
fassung des Meichelbeck'schen Geschichtswerkes wesentliche Verdienste. Er erbaute die Schloßcapelle 
zu Kalling, welche er prächtig ausschmücken ließ.

4. Ruprechtsberg.
Pfarrei m it 856 Seelen in 149 Häusern.

Ruprechtsberg, D., P f.-K ., P f.-S ., -b Wimmer im  Feld, E. 2 S . 1 H. 2 „  K il.
16 S . 8 H . - K i l . Johanneskirchen, W., Flk.,

A lte b e r s p a iu t ,  W., Schule, ^  . . . . 26 „ 5 „ 5 „
Stbk................................. 22 „ 2 „  2 „ .. Auzenberg, E .................... 11 ^ ,e 0,8 „

Asching, E ......................... 9 1 1 B ründ l (M ariabrunn), Er 11 1 1
Asenreit, E ........................ 8 ,. 1 2 „ „ Bnkleck, W ........................ 12 „ 2 „ 4 „  „
Bachmühl, E. . . . 16 „ 1 ,, 1., „ -Duschl im Thal, E. . . 9 .. 1 „ 3 „  „
Birnkam, W ..................... 13 „  3 „ 2,z Grub, W ........................... 9 ,. 3 5 „
E b e rs p a in t ,  D ., Nbk., H inzing, W ....................... 17 „ 4 „ 4.5 ,,

S c h u le ...................... 321 „ 56 „ 1,z „ Kirchstetten, W., Flk. . . 35 „ 6 5 „  „
Esting, E ........................... 11 1 „ 1.5 Kollmauusberg, W . . . 13 „
Haslbach, E ...................... 5 „  1 „ 2,. Krallen, W ....................... 8 „ 2 ,, 1.8 ,,
Holzen, E ........................... 5 „ 1 „ 1 „ Landersberg, W . . . . 9 2 5 „
Lng, E............................... n  „  1 „ 2,:, „ Osten, E ........................... ^ 4  „
M a r ia b e r g ,  D., Nbk. 37 8 „ 1,2 „ Rofholtsreit, E. . . . 5 „ 1 „ 4 ,7  ,.
Martinsberg, W . . . 20 „ 4 „ 1 „ „ Rnmpsing, W. . . . 19 „ 3 4 „
Raffelberg, D . . . . 45 „ 8 „  1 „ „ Saching, E ....................... 8 1 „ 4 ,7  „
N a it, W ............................ 16 „ 4 „ 1 „ „ Trautersing, W . . . . 33 „ o „ 5,5 „
Stadeln, W ....................... „ Vockhof, E. . . . . . 7 „ ^ „ 5,8 „
Thaler im  Thal, E. . . 8 „ 1 „ 2,2 Wies, W ............................ 6 „ 2 „ 5 „
Vennsberg, E. . . . 2 „ 1 „  2„ „

A n m e rk u n g e n : 1) Fischerhnuschen und Schwaig bei Deutinger werden nicht mehr angeführt; 
neu erscheint Wimmer im Feld.

2) Umfang der Pfarre i circa 18 Kilometer.
3) Wege nach Johanneskirchen und Eberspaint gut, sonst bergig und schlecht.
1) Die Ortschaften der P farrei gehören in  das Bezirksamt V ilsb iburg  und in  die politischen 

Gemeinden Ruprechtsberg, Eberspaint und Wolferdiug.

I .  Pfarrfih: R u p re ch tsb e rg , etwas erhöht an der Straße von Velden nach 
V ilsb iburg gelegen. Nächste Eisenbahnstationen: V ilsb iburg, 11 Kilometer, 
Schwindegg, 20 Kilometer entfernt. Post Velden.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt, restaurirt 1873. S ty l  gothisch. 
Geräumigkeit zureichend.*) Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken: 
1) maria h ilf  ^  ihesus ^  h ilf ^  anno ^  m ^  v ^  i i i i  ^  v i ^  (1546) 
o rex ^  glorie ^  veni ^  cum ^  Pace ^  (m it B ildern  und eingedrückten 
Münzen). 2) h ilf  -j- got ^  maria ^  h ilf * * )  m ir P  Z ) Vonsäiot LmenberKer 
in  Lalridurtz- M Zs miost 1 6 8 6 ^ . Oons. äuk. Patron der hl. Rupertus; Patro- 
cinium am 27. März. 4 a lt. port. 8s. L .  Om. ohne Capelle. Orgel m it 
8 Reg. G ot tes d i ens t  an den Sonntagen im  Wechsel m it Eberspaint. Con- 
curs am Michaelifeste. Ewige Anbetung am 20. M ärz. Sept.-Ablässe am 
1. Adventsonntag, Patrocinium und Pfingstsonntag. Aushilfe ist zu leisten am

0  Hinter dem Hochaltar ein S te in : .-1. 1518 o b it w ngm tsr rvo ltzu n ^  8 o liis rk o lo r, ou). 
unium  cksv v iv a t  s t in  pass rogniossnk. Neben der Kanzel ein Grabsteinfragmcut mit 
Majuskeln. An der Ostseite der Kirche ein Denkstein des Pau lus Greymolubauer, 1 1402. 

**) H ier befindet sich ein räthselhaftes Zeichen.
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Scapulierfeste in HinterSkirchen, der P farre i V ils le rn , am 14. Februar in 
Holzhausen, am S on n tag  nach der Frohnleichnamsoctav in Neufraunhofen und 
am Allerseelensonntag und S on n tag  nach S t .  Sebastian in Velden. Außer
ordentliche Andachten: An S o n n - und Festtagen im M a i hält der P fa rre r freiwillig 
ohne Entgelt in Eberspaint Maiandachten mit Predigt. I n  der Frvhnleich- 
namsoctaoe ist Abends 7 Uhr Vesper ex okkioio, in der Allerseelenoctave sind 
gestiftete Rosenkränze. An den S o n n - und Feiertagen in  der Fasten sind nach 
dem Gottesdienste gestiftete Kreuzwegandachten. I n  der Fastenzeit sind in 
M arigberg 4  gestiftete Fasteupredigten m it hl. Kreuzweg und am Gründonnerstag 
in  Eberspaint P redigt mit Kreuzweg. An allen Sonntagen  ist in der P fa r r 
kirche Nachmittags 1 Uhr Rosenkranz ex  otstmo, von Kreuzerfindung bis Kreuz- 
erhöhung heißen sie Schauerrosenkränze, wozu freiwillige B eiträge gespendet werden.
—  S t i f t u n g e n :  10 Jah rtag e  mit V ig il und Requiem , 9 Jah rtag e  ohne 
V igil, 8 Jahrmessen.

B r u d e r s c h a f t  vom hl. Erzengel Michael, oberhirtlich errichtet am 22. April 
1706 . Ablässe vom 31. M a i 1706. Hauptfest S t .  Michaelsfest. Convent an den 
Quatempersonntagen mit Nachmittagspredigt, Gedenken, Rosenkranz, im Som m er 
auch Procession. Am Donnerstag jeder Quatemperwoche V ig il, Requiem und 
Lobamt. Am T ag  nach dem Hauptfeste V igil, Seelenam t und Libera. Durch 
oberhirtliche Entschließung vom 10. M ärz 1881 wurde m it dieser Bruderschaft die bei 
der Pfarrkirche unter dem T ite l Allerseelenbruderschaft seit 500  J a h re n  bestehende 
S tif tu n g  vereinigt; Vermögen dieser vereinigten Bruderschaften o. 3 1 4 0  47.

M eßner ein O rtsangehöriger; Cantor der Lehrer von Eberspaint. —  V er
mögen der Kirche: u ) ren t.: 13563 47. 41 uA., b ) nichtrent.: 15590  47.

I I . N elirnkirchrn: 1 ) A l te b e r s p a in t .  E rbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. 
Baupflicht die Kirche. O ons. ckub. Kuppelthurm m it 2 Glocken. P a tron  der 
hl. Laurentius. 1. u lt. po rt. —  M eßner ein G ütler. —  Vermögen der Kirche: 
u) ren t.: 7500  47., d) nichtrent.: 431 47. 26

2 ) E b e r s p a i n t .  Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Baupflicht 
die Kirche. Oons. ckust. Spitzthurm  m it 3 Glocken. P a tron  der hl. Andreas.
2 u lt. port. 8 s . O rgel m it 6 Reg. P f a r r g v t t e s d i e n s t  au den S o n n 
tagen im Wechsel m it Ruprechtsberg durch den P farrer. — S t i f t u n g e n :
3  Jah rtag e  m it V igil und Requiem , 4  Quatempermessen. — M eßner und 
C antor der Lehrer des O rte s . —  Vermögen der Kirche: a ) ren t.: 4 0 0 0  47., 
d )  nichtrent.: 5173  47. 80  /H.

3 )  M a r ia b e r g .  Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Baupflicht 
die Kirche. Oons. cknb. Kuppelthurm m it 3 Glocken: 1 ) mit dem B ilde des 
Gekreuzigten und schwererklärlicher Inschrift von o. 1500. 2 ) „m aria h ilf" drei
m al wiederholt. 3 ) O hne Inschrift. P a tron in  Unsere liebe F rau . 1 a lt . po rt. 
O rgel m it 6 Reg. —  M eßner ein G ütler. Cantor der L ehrer von Eberspaint.
—  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 11760  47., b ) nichtrent.: 7080  47.

4 )  An Wegen und S traß e n  existiren außerdem noch 4  Feldcapellen, in 
welchen kein Gottesdienst gehalten wird.

I I I . F ilia lk irch e n : 1) J o h a n n e s k i r c h e n ,  an der S traß e  von Velden nach V ils- 
Liburg gelegen. E rbauungsjahr unbekannt. R estaurirt 1878, 1881/82 . S ty l  
gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm mit 
3 Glocken. O ons. llub. P a tron  der hl. Jo han nes  B ap t. 3 u lt. po rt. 
8 s . Om. ohne Capelle. O rgel m it 0 Reg. G o t te s d i e n s t  an allen S o n n - 
und Festtagen durch den Cooperator. —  S t i f t u n g e n :  2 Jah rtag e  m it V igil
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und Requiem, 1 Jahrtag ohne V ig il, 1 Jahrmesse. — Meßner und Cantor 
der Lehrer des Ortes. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 2800 47., I>) nicht- 
rent.: 2057 47.

2) K irchs te tten . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch. Geräumig
keit genügend. Baupflicht die Kirche. Dachreiter m it 2 Glocken. Ikons. cinb. 
Patron der hl. Stephanus. 1 u lt. kix. Gestiftet 1 Jahrmesse. —  Nießner 
ein Ortsbewohner. —  Vermögen der Kirche: n) rent.: 1900 4 /., I i)  nichtrent.: 
1681 4/.

IV . P fa n  Verhältnisse: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 3069 4 /  64 /H., 
Lasten: 757 4 /  41 us>., Reinertrag: 2312 4 /. 23 Auf der Pfründe ruhen 
einige Bauaussitzfristen im Gesammtbetrag von 665 47. 21 />),., von denen die 
letzte im  I .  1909 erlöschen w ird. W iddum: 21 im  66 u 68 «qm —  63 Tagw. 
59 Dezim. Aecker, 8 du 45 u 69 qm —  24 Tagw. 82 Dezim. Wiesen, 5 du 
14 u 16 qm ----- 15 Tagw. 9 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 11. P fa rr
haus 1842 erbaut im  Viereck m it gutem Ansehen von Außen, aber fü r einen 
Oekonomiepfarrhof nicht geräumig und passend genug: im Erdgeschoß etwas 
feucht. Oekonomiegebäude und Stallungen 1856 erbaut, zweckmäßig und h in
reichend geräumig. Baupflicht bei beiden der Pfarrer. Hilfspriester 1 Coo- 
perator, welcher im Psarrhofe wohnt. D ie  Matrikelbücher beginnen 1648. —  
Beneficium in Eberspaint. S tifte r und Zeit der S tiftung  unbekannt; früher 
Schloßbeneficium. Aufgebessert durch die Trappentreu'sche Familie 1843; A u f
besserung confirm irt am 12. September desselben Jahres. Besetzungsrecht 
S . M .  der König. Obligatmessen wöchentlich 2 pro tnncintoribns und in 
Folge der Aufbesserung an allen Sonn- und Festtagen Frühmesse fü r die Trappen- 
treu'schc Familie. Außerdem hat der Beneficiat an Sonntagen Nachmittags Rosen
kranz Lorum 8s. in Oib. zu halten. Einnahmen: 926 47. 62 />->., Lasten: 59 47. 
9 ^ . ,  Reinertrag: 867 4 /. 53 Grundbesitz: 4  Im 19 n 43 qm —  
12 Tagw. 31. Dezim. B on itä t: 12. Beneficialhaus m it schönem Obst- und 
Gemüsegarten in gutein Zustande. Baupflicht der Beneficiat.

V. Schuiverhätknisse: 1) Schule in  Eberspaint m it 1 Lehrer, 75 Werktags- und 
21 Feiertagsschülern.

2) Schule in  Johanneskirchen m it 1 Lehrer, 75 Werktags- und 36 Feier
tagsschülern. Schulhaus in  Johanneskirchen 1873 erbaut. Aus den Pfarreien 
Holzhausen und V ilsb iburg besuchen Kinder die Schule in Johanneskirchen.

Mission wurde gehalten 1865 durch Redemptoristen.

Kleine MotlM: R u p re ch tsb e rg , in alter Zeit nur ?m'As oder V or^on geheißen, 
trägt seinen jetzigen Namen von dem Apostel der Bayern, welcher an diesem 
O rte einst das Evangelium predigte und später zum Schutzheiligen der hier 
befindlichen Pfarrkirche erwählt ward.'-) D ie  Ortschaft ist beurkundet um das 
I .  1150 m it d o tlr i tü  cls ?6i'A6 bei Gelegenheit einer Schankung des Wolfram 
von Bodenkirchen an das S t i f t  Berchtesgaden. Quellen und Erörterungen 
I .  253. D er hiesigen P farre i geschieht Erwähnung in der M atrike l vom I .  1315, 
indem dort beim Decanate Dorfen aufgeführt w ird die lloelesm  nebst
e in e r F iliale. D a  Nuprechtsberg dermalen fünf Töchterkirchen zählt, so ist 
diese Angabe sehr auffallend und beruht wohl auf einem Schreibfehler.

*) Den salzburgischen Ursprung dieser Pfarrei consiaürt auch eine Notiz des Pfarrherrn Orasmns 
Seybolt vom I .  1585: „ lln ju s  pnrooinas sunt M r o n i 8. Lupertns, N iooluns, V ir- 
AiUns." Nach einer Sage, die Al. Huber anführt, wäre in der hier ehemals bestehenden 
Bnrg ein Theil der Reliquien St. Ruperts auf eine Zeitlang geborgen gewesen.

Westen»!»,er i Diöcesmi-Bcschrcibimg. I I I .  31
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Am Freitag vor dem heiligen Pfingsttag 1483 stiftet Heinrich Salchinger, 
Chorherr zu Moosburg und Kirchherr zu Ruprechtsberg im  Freisinger B isthum  
und Eberspeunter Herrschaft m it den bevollmächtigten Anwälten der ganzen 
Pfarrmenig „einen Ewigen Gesellenstandt zusambt dem Gesellenstandt v o r  ver- 
handen, zu der würdigen Pfarrkhürchen gehen Rueprechtsperg. . . Zum Ersten 
sollen die zween Gesellen am Sonntag der ain den Gottesdienst ausrichten zu 
Eberspeunt, der ander zu Hannskhürchen, I te m  am Monntag ainer bleibt zu 
Perg, der ander gehn Hannskhürchen, Ite m  am Erchtag ainer gehen Vnnser 
Frauen (Marienberg) der ander veirt . . . . " *  **))  (Abschriftlich im erzb. 
O rd. Arch.)

Uebrigens war schon gegen Ende des X V I. Jahrh , nur mehr e in  H ilfs - 
priester zu Ruprechtsberg angestellt, der an Gehalt 30 fl., die ganze S tole und 
zwei Collecturen hatte.

Ueber seine Pfarrkirche berichtet der P farrherr Erasmus Seybolt im 
I .  1585 wie fo lgt: 1. Oociioutio 8. K uporti in  UupröoütsIiörA . . .  In  
Söouoä» rritu ri Resurreetio O n i. In  te rtio  u 'ituri 8 . N u riu  m utsr eief. 
In  yrm rtv u ltru i 8 . Xeüatius. Diese Angabe ist um so bemerkenswerther, 
als im  I .  1740 nur noch der Hochaltar seinen früheren T ite l aufwies. 
(Deutinger, ä lt. M a tr. §. 198.)

Von den F ilia len der P farre i gehörten zu dieser Zeit Marieuberg und 
Kirchstetten in  das Landgericht V ilsb iburg, die andern drei: Eberspaint, M a r- 
thansberg (jetzt ohne Kirche) und Alteneberspaint in  die Herrschaft Eberspaint.

D ie  P farre i Ruprechtsberg war im  I .  1524 lide rus oo lla tion is. Aber 
schon im  I .  1619 schreibt der P farrer Michael Hausermayr, er sei „p e r 
Löiöniss. 6t IIIu8tri88. U u x iin iliu n u w  cinm n rin  eluesw Luvuriue  nach 
Freysing prueseutiert vnd Allda X o  u t 8upru (1611) den 25. X p p ri! 4n- 
V68ti6rr worden. . . . ko88688ion6w 8L6ouIur6m habe ich gleich nechstes 
J a r  darauff Nonso 86pt6m dri8 ünoa. unt6 O. N u tüe i L.p li 6t L vu n x . von 
dem Edlen Christophen Riemhouer als fr l. Pfleger zue gemeltem V ils  B iburg 
empfangen". D ie  schmid'sche M atrikel (1740) bezeichnet die P farre i Ruprechts
berg als Wechselpfarrei.

An der äußern Nordwand der Pfarrkirche befindet sich ein Sandsteiurelief, 
darstellend das Schweißtuch m it dem Christusantlitz, welches den Kreuznimbus 
trägt. D ie  merkwürdige S cu lp tur gehört wohl dem Uebergang von der romani
schen zur gothischen Kunst an.

Ueber Ruprechtsberg siehe Deutingers, ä lt. M a tr. 198. 394. 586. 
690 ; Deutingers B e itr. I.  536; A . Huber, Eins, des Christenthums I I I .  68. 
271 ; desselben: D as Grab des hl. Rupert, Wien 1869, S .  31 ; Apians 
Topographie von Bayern, S . 267; zur v itu  8. Uupm 'ti vgl. Potthast, b ib lio - 
t1>60L moclii U6vi p. 876. 8upp l. p. 177.

E b e rs p a in t,  noch von Apian u rx  w uxu itiou  genannt, erscheint um 1170 
m it 8i§6ÜurcIu8 cl6 L b 6 i8 p iv n t6 ,^ )  welcher bei einer Tauschhandlung des 
Abtes Adalbert von S t.  Emeram als Zeuge anwesend ist. (Quellen und E r
örterungen I .  98.)

I m  I .  1277 kaufte Bischof Leo von Regensburg u. a. das Gericht 
Eberspaint von den Herzogen in Bayern um hohen P re is ; später gelangte 
dasselbe zeitweilig wieder an Bayern und an die Herren von Peffenhausen. 
(06 l6 liu8 , r6r. üoio. 8eript. I I .  388. 477. 490.)

* )  Z u m  Unterhalte dieser S tif tu n g  waren G üter zu Rässensperg, Haiteukhaim , a d lfr id tliu  (me) 
in  der Gassau, zu H ilgen und zn G iffth a l ausgewiesen.

* * )  P ennt, d. h. Umzäunung des Eparo.
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Das hiesige Beneficium, dessen S tifte r unbekannt, ist vermuthlich durch 
die Bischöfe von Negensburg fund irt, welche auch das Besetzungsrecht be
anspruchten. D er Beneficiat bezog einen Theil seiner Einkünfte aus den 
Schloßwiesen von Eberspeunt.

A ls  erster bekannter Inhaber dieses Beneficiums tr it t  im I .  1501 ein ge- 
gewisser tü iris top llo rns  auf.

A lte n e b e rs p e u n t ist vielleicht die dasiliLa in  s ilva  propö lü lu su  (bei 
Meichelbeck nicht erwähnt), welche um das I .  795 vom Priester Folchrad und 
einem gewissen Heripald zum Dome in Freising geschenkt w ird. (Roth, Oert- 
lichkeiten I. S . 44.)

Unter den Paramenten „ I n  Sannt Larentzn Gottshauß zu Alten Eberspeunt" 
führt die Pfarrbeschreibung vom I .  1585 an: „Erstlich ist bey disem Gotts- 
haus ain khelch verhanden geweßt, welicher aber vor 18 Jaren ist entfrembt 
worden, 1 weiß Leines gewürchts Meßgwant, 1 missal, 2 plechen leichter . . ."

M a r ie n b e rg , wahrscheinlich der 774 bezeugte O r t :  8. N n ris  titn ius , 
(fiia ii! Heras cieclieuverut (Hundt, Urk. der Agilolfingerzeit, S . 73), noch bei 
Apian als 8 . L lu rie lU re lln *) verzeichnet, w ird weiterhin um das I .  1150 ge
nannt m it ^.Ibu ll cls sunvtae U nriuLe llirie lleu , der im Obermünster zu Jiegcns- 
burg Zeugenschaft leistet. (Quellen und Erörterungen I .  164.)

Dieses Marienberg oder Mariäkirchen w ird in  alten Schriften auch vnscr 
Frauen, Samaraperg und Altenperg genannt. D ie  Benennung Altenperg 
(1585) läßt vermuthen, daß die früheste B u rg  oder älteste Kirche des P fa rr- 
sprengels auf dieser Höhe gestanden sei.

I n  der Kirche befindet sich eine schöne alte S cu lp tu r, die hl. Anna m it 
Jesus und M a ria  vorstellend.

Jo h a n n e sk irch e n , im I .  1483 als „Hannskhürchen vorkommend, w ird 
im  I .  1585 in Bezug auf seine A ltäre folgendermaßen geschildert: „p u tw n i 
üu jus Loeliue üormnes Iluptista, 6t b lvun^elistu. In  sevnnelo u ltu ri 
8. 8o>m8ti,'mu8. In  ta rtio  8. N u riu  V ir^ o " .

Nach einer Notiz des Pfarrers Gaudenz Puchner vom I .  1817 steht auf 
dem Sebastiansaltar ein Frauenbild von B rüud l, d. h. aus der Capelle an 
dem ehemaligen Badeorte B ründ l, jetzt M ariabrunn.

K irchs te tten  hält man fü r jenes „O ü ir is ts ti"  im Spechtrain, welches im 
I .  1011 als Schenkung Kaiser Heinrichs I I .  zum B isthum  Bamberg documen- 
t i r t  is t . ^ )  (N on. Loie. X X V I I I .  ->. 432. B g l. Förstemann, Namen
buch I I .  S . 950.)

D ie  hier erbaute Kirche heißt in der sunderndorffer'schen M atrikel vom 
I .  1524 merkwürdiger Weise: Lecüssiu 8. Äepkm ni iu  X ün iK sk iroüan ; die 
Pfarrbeschreibung vom I .  1585 nennt als ihre Patrone: 8. Ztelküuus protiio - 
in s r t^ r  6t Ltzläius.

Eine Kirche existirte auch bis zu Anfang dieses Jahrhunderts zu M a rtin s 
berg; vor ihrer Demolirung wurde das B ild  des hl. M a rtinus  in die F il ia l
kirche zu Eberspaint transferirt.

Der verdiente Herausgeber der Apian'schcn Topographie scheint S. 267 zn irren, wenn 
er behauptet: blariakirollsn, p. tompl. bilde niit V sr§ , p. bempl. nod. <1onn, nun
zusammen die Ortschaft Mariaberg. Dieses ks r^  ist vielmehr das Psarrhorf Ruprcchlsberg, 
und zu unterscheiden von Mariaberg, ehedem Mariatirchcu.

**) Vgl. ksK. Laie. IV . 7 0 (snpplomvntnm).
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5. Steinkirchen.
Pfarrei mit 1620 Seelen in 274 Häusern.

Steinkirchen, D., Pf,-K., Pf.-S., Schule, -j-
86 S. I IH .  — Kil.

Baumgarten, W. . . > 8 „ 2 „ 2„ „
Brennmg, E. . . . . 8 „ 1 „ 2 „
E be ring , E. m. Nbk. - 9 „ 1 „ 3
Eßbanm, E. . . . - 4 „ 1 „ 1
Gillkub, E................. . 6 „ 1 „ 3
Grabbruck, W. . . . . 16 „ 2 „ 1
Grabing, W. . . . - 87 „ 6 „  3 „
Haider, W................. 11 2 „ 3 „
Hainberg, E.................. . 9 „ 1 ,, 1 „
Hienraching, D. . . . 41 „ 8 „ 2„
Kienraching, D. . . . 47 „ 8 „ I,,.
Lindegraß, W . . . . 20 ,. 2 „ 2
Oed, E...................... . 7 „ 1 „ 2
Pfaffing, W.................. 16 „ 3 „ 1
Pirka, D ....................... . 38 „ 9 „ 2
Riemading, W. . . .. 16 „ 2 „ 2
Sielading, D. . . ,. 46 „ 8 „ 1,.

Hofstarring, D., Flk., -f . 201 ,. 35 „ 2 „
Nödel, E................... . 5 „ 1 „  2
Striqel, E. . . . ,. 9 „ 1 „ 2

Kögning, D., Flk., . - 94,, 12 „ 3 „
Mögling, W................... 21 „ 2 „ 4

Girchvrrg. W , Flk., . 40 , 5 „ 6 „
Aspach, W................. - i o ., 2 „ 6 „

Banernstarring, D. . . 100 S. 15 H. 5 Kil.
Helding, W................... 24 „ 4 „ 6 „
Itzling, D ...................... 54 „ 8 6 „
Nenlehner, E.................. 9 „ 1 „ 5 „
Schleibing, W. . . . 21 „ 2 „
Sinnring, E.................. 9 „ 1 „  7„ „
Ziegelberg, W. . . . 

Schröding, W., Flk.,
27 „ 5 „ 3 "

Schule, 35 „ 5 „ 5 „
Adelkirchen, W. . . . 16 „ 3 „ 5 „
Arndorf, D ................... 66 „ 12 „ 5 „
Froschbach, E................. 10 „ 1 „ 6 „
Grundbach, W. . . . 32 „ 6 „ 5 „
Halberstädt, W. . . . 11 „ 2 „ 5 „
Irlach, D ...................... 8 „ 5„ „
Lehenanger, E. . . . 5 „ 1 „ 4 „
Nenwagner, E. . . . 5 „ 1 „ 6 „
Thal, W ........................ 23 „ 6 „ 5 „

Uirdcrstrauöing, D., Flk.,-f 125 „ 27 „ 3 „
Deuting, E................... 11 „ 1 „ 3 „
Holz, am, W.................. 36 „ 7 „ 4
Krottenthal, W. . . . 7 „ 3 „
Lehenhäusel, W. . . . 16 „ 3 „ 4 „
Oberstraubing, D. . . 70 „ 14 „ 3 „
See, am, W.................. 16 „ 4 „ 4
Stocka, W...................... 20 „ 3 „ 4 „

Anmerkung ein 1) Ortschaft Ziegelberg findet sich bei Deutinger nicht.
2) Umfang der Pfarrei circa 28 Kilometer.
3) Wege großentheils beschwerlich.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Erding und in die politischen Ge

meinden Steinkirchen, Hofstarring, Kirchberg und Sulding.
5) 1865 wurde die Filiale Kögning mit Mögling von Wambach nach Steinkirchen, und 1868 

die Ortschaft Diemating von Steinkirchen nach Wambach umgepfarrt; die Filiale Hohen
polding mit Amelgering wurde 1865 zur Expositur und im März 1883 zn einer eigenen 
Pfarrei erhoben.

I .  Pfarrsttz: S te in k irc h e n , auf einer mäßigen Anhöhe gelegen, an der Straße 
von Taufkirchen nach Wartenberg und an der kleinen V ils . Nächste Eisenbahn
stationen Dorfen, Erding und Moosburg, je 12 Kilometer entfernt. Post T au f
kirchen an der V ils , 5 Kilometer entfernt; Postbote täglich von dort.

Pfarrkirche: Erbaut in der zweiten Hälfte des X V .  Jahrh. Restaurirt 
1866. Spätgothischer S ty l. Geräumigkeit zureichend.*) Baupflicht die Kirche. 
Massiver Spitzthurm mit 3 Glocken. Inschriften: u) D ie  erste: „Aus dem 
Feuer bin ich geflossen, Christoph Thaler hat mich gegossen. München 1698."  
d) D ie  zweite: „Vo8 purum rogonut uobis 8ub V ir^ in o  pura. Gegossen 
von Joseph M a ie r in Landshut 1710 ." o) D ie  dritte: „V o x iu  äosorto olu- 
mulltis ot 8 0UU8 äw oipuli umuutw. Gegossen von Joseph M aier in Landshut 
17 10 ."  Oou8. «lud. Patrone die hl. Johannes Bapt. und Johannes Evang. 
3 ult. port. 88. 8 .  6m . bei der Pfarrkirche mit Capelle. O rgel mit 8 Reg. 
P fa rrg o tte s d ie n s t an allen S o n n - und Festtagen. Concurs am Sonntag

Mau gewahrt hier mehrere Grabdenkmäler der edlen Lampfridshamer und der Freiherrn 
von Horneck.
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vor S t. Sebastian, am Feste des hl. Johannes B apt., am ersten Sonntag im 
August, am Feste des hl. Johannes Evang., am Weißen Sonntag und D re i- 
saltigkeitssonntag. Ewige Anbetung am 13. Dezember. Sept.-Ablässe am Feste 
des hl. Johannes Evang., am Dreifaltigkeitssonntag und am allgemeinen Kirch
weihfeste. Aushilfe ist zu leisten in M a ria  Thalheim an den Festen der un
befleckten Empfängniß M a riä , Epiphanie, M a riä  Lichtmeß, M a riä  Himmelfahrt 
und Geburt und am Allerseelensonntag. Außerordentliche Andachten: im  Advent 
mehrere Engelämter nach Angabe; an 5 Fastensonntagen Oelbergandachten, 
gestiftet; am Gründonnerstag und Charfreitag Nachmittags Kreuzwegandacht, 
herkömmlich; an allen Sonntagen Nachmittags Rosenkranz. Bittgänge am 
Pfingstdienstag nach M aria  Thalheim und am Feste M a riä  Heimsuchung nach 
Hohenpolding, m it geistlicher Begleitung. —  S t i f tu n g e n :  15 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem, 7 Jahrtage ohne V ig il, 18 Jahrmessen.

B ru d e rs c h a ft vom hl. Sebastian, nach 200jährigem Bestände erneut m it 
oberhirtlichem Consens ckck. 26. M ärz 1668, Ablässe vom 30. A p ril 1668. 
Hauptfest am Sonntag vor S t. Sebastian; am letzten Sonntag jeden M onats 
Conventandacht. Bruderschaft ohne Vermögen.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. Eigenes Meßnerhaus 
nicht vorhanden. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 13142 47  87 ^ . ,  b) nicht- 
rent.: 12605 4 /. 65 /H. — Vermögen des Baufond der Pfarrkirche: rr) rent.: 
4255 47 25 ^ . ,  b) nichtrent.: 1100 47

I I .  Nebenkirche: E b e r in g , einsam gelegen. Erbaut zu Ende des X IV . Jahrh . 
S ty l frühgothisch. Bedarf einer Restauration. Baupflicht die Kirche. Ooim. 
clnk. Kuppelthurm m it 2 Glocken, gegossen 1737 und 1855. Patrone die 
hl. Laurentius und Stephanus. 3 u lt. port. G o tte sd ie n s t am Feste des 
hl. Stephanus und des hl. Laurentius; ferner am Marküstag, am Montag 
in der Bittwoche und am Freitag nach Christi H im m elfahrt; außerdem 4 ge
stiftete Quartalmessen. —  Meßner der Bauer des Ortes. —  Vermögen der 
Kirche: u) rent.: 1157 47. 15 b) nichtrent.: 1016 47. 80

I I I .  F ilia lk irchen : 1) H o fs ta r r in g , an der Straße von Steinkirchen nach T a u f
kirchen auf einer freundlichen Anhöhe gelegen. Erbauungsjahr unbekannt; 
restaurirt 1877. Renaissancestyl. Hinreichend geräumig. Baupflicht die Kirche. 
Kuppelthurm m it 2 Glocken. Oons. ckub. Patron der hl. Laurentius. 3 u!t. 
port. Om. Orgel m it 6 Reg. G o tte sd ie n s t an Werktagen öfters durch 
den Pfarrer. B ittgang hieher am Dienstag der Bittwoche. Gestiftet 2 Jahres
messen. —  Meßner ein Ortsbewohner. - -  Vermögen der Kirche: u) rent.: 
28442 47. 81 d) nichtrent.: 2420 47. 90 />A.

2) K ö g n in g , an der Straße von Steinkirchen nach Taufkirchen an einer 
hübschen Anhöhe gelegen. Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1877. Renais
sancestyl. Geräumigkeit vollkommen zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppel
thurm m it 3 Glocken. Oons. club. Patron der hl. Erzengel Michael. 3 a lt. 
port. 8s. Om. Orgel m it 8 Reg. —  G o tte sd ie n s t an Werktagen öfters 
durch den Pfarrer von Steinkirchen; 12 gestiftete (Beneficial-) Messen hat der 
P farrer von Rappoltskirchen zu persolviren. B ittgang hieher am Mittwoch 
der Bittwoche. Pfarrgottesdienst am Sonntag vor S t. Michael. —  Meßner 
ein eigener, Cantor der Lehrer von Steinkirchen. —  Vermögen der Kirche: 
u ) rent.: 20325 47 23 k ) nichtrent.: 8594 4 7  60

3 ) K irc h b e rg , an der Straße von Wartenberg nach Schröding an einer 
kleinen Anhöhe gelegen. Erbaut 1724; restaurirt 1878. Rococostyl. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken.
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Oons. clnb. Patrone die hl. Apostelfürsten Petrus und Paulus. 3 u lt. Port. 
8s. Om. Orgel m it 8 Reg. G o tte s d ie n s t an Sonntagen im  Wechsel m it 
Schröding, an Werktagen m it Niederstraubing; Pfarrgottesdienst am Patrocinium. 
B ittgang hieher von der Pfarrgemeinve am Patrocinium, zugleich Concurs und 
Sept.-Äblaß; B ittgang auch am Dienstag der Bittwoche. —  S t i f t u n g e n :  
6 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 2 Jahrmessen. —  Den Meßnerdienst 
versteht ein eigener Meßner, den Cantordienst der Lehrer von Schröding. — 
Vermögen der Kirche: u) rent.: 10450 4 /., b ) nichtrent.: 4350 44. 82

4 ) S c h rö d in g , an der Straße von Wartenberg nach Niederstraubing, 
ziemlich abgelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l:  Presbyterium gothisch, 
sonst Renaissance. Restaurirt 1878. Geräumigkeit kaum zureichend. Baupflicht 
die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken. Oons. ciuk. Patrone die hl. Urban 
und Nikolaus. 3 u lt. port. 8s. Om. Orgel m it 8 Reg. —  G o tte s d ie n s t: 
an Sonntagen im  Wechsel m it Kirchberg und an Werktagen auch m it Nieder
straubing. —  S t i f t u n g e n :  5 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 4 J a h r
messen. —  Meßner ein eigener, Cantor der Lehrer des Ortes. —  Vermögen 
der Kirche: u ) rent.: 9728 '44 . 58 ^ . ,  l>) nichtrent.: 2130 -14 88 /H.

5) N ie d e rs tra u b in g , an der Straße von Fraunberg nach Landshut ge
legen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt l  878/79. S ty l:  Presbyterium 
gothisch, Langhaus Renaissance. Geräumigkeit unzureichend. Baupflicht die 
Kirche. Schlanker Spitzthurm m it 3 Glocken. Oons. änb. Patron der 
hl. M artinus . 3 u lt. tix . 8s. Om. Orgel m it 10 Reg. S o n n ta g s 
go tte sd ie n s t nur am Sonntag vor S t.  Michael, sonst im  Wechsel m it Kirch
berg und Schröding. Concurs und Sept.-Ablaß am Feste des hl. Leonhard. —  
S t i f t u n g e n :  4  Jahrtage m it V ig il und Requiem, 5 Jahrmessen. —  Meßner 
ein Ortsangehöriger, Cantor der Lehrer von Schröding. —  Vermögen der 
Kirche: a ) rent.: 8161 44 42 ^ . ,  l>) nichtrent.: 27150 44. 84

Z u r Kirche Hofstarring gehört eine W a ld c a p e lle , „B rü n d l"  genannt, 
erbaut 1707 von einem W irthe (Markhammer) von Hosstarring; sie ist der 
seligsten Jungfrau  M a ria  geweiht und w ird wegen der Heilkraft der dort be
findlichen Quelle viel besucht. 1880 wurde sie im  In n e rn  renovirt.

IV . P fa rrv e r lM tn if le : Präs. S .  M .  der König. Fassion: Einnahmen: 5886 44. 
84 /H., Lasten: 2494 44 84 Reinertrag: 3392 44. Onuscapitalien: 
u) 2400 44  m it jährlich 342 44. 86 .H. und den treffenden Zinsen bis 1888 
zu tilgen; b) 150 44  bis 1886 abzusitzen. W iddum : 22 im  14 a 73 qm ---- 
65 Tagw. Aecker, 10 im  90 u 33 qm —  32 Tagw. Wiesen, 7 Im 15 u 
53 qm —  21 Tagw. Holz. Durchschnittsbonität: 9. Pfarrhaus im vorigen 
Jahrhundert erbaut, sehr geräumig, passend eingetheilt, vollkommen trocken. 
Oekonomiegebäude in  gutem baulichen Zustande. Baupflicht bei beiden der 
Pfründebesitzer. Hilfspriester: 1 Coadjutor. —  Beginn der Matrikelbücher 1632.

V . Schulverhältnisse: 1) Schule in  Steinkirchen m it 2 Lehrern, 146 Werktags
und 40 Feiertagsschülern; Schulhaus 1868 neugebaut.

2 ) Schule in  Schröding m it 2 Lehrern, 166 Werktags- und 45 Feiertags
schülern; Schulhaus 1864 neugebaut. —  Von der Ortschaft Grundbach be
suchen Kinder die Schule in  Burgharting.

Mission wurde gehalten 1865 durch Redemptoristen.

K leine Notizen. S te in k irc h e n  bei Erding ist uns historisch beglaubigt m it knockoger
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äs stemmen X ire ü e v J )  der im  I .  1133 im  S tifte  S t .  Castulus zu Moosburg 
als Zeuge erscheint. (X re^berA , Oock. krack. N ennst. 8. Oastuli X . 27.) 
Am 6. A p ril 1374 unirte Papst Gregor X I .  auf Jntercession des Bischofs 
Paul von Freising der dortigen Dompropstei die P farre i Stainkirchen, damit 
der Dompropst, damals Johann von Kammerberg, leichter in der Lage sei, 
die Gastfreundschaft zu üben. Gleichzeitig wurde dem Dompropste die Residenz
pflicht eingeschärft. (Copie der Bulle  im  O rd . Arch.)

Uebrigens war noch nach dieser Zeit ein durch päpstliche Provision einge- 
gesetzter P farrer zu Steinkirchen. Am 24. November 1379 bestätigt der Car
dinallegat küens m it dem T ite l der hl. Praxedis von Regensburg aus dem 
Pfarrherrn Friedrich E g lo lf zu Stainkirchen, Freisinger B isthum s, die Ueber- 
tragung der genannten P farre i, die ihm nach dem Tode des vorigen Pfründe
besitzers Conrad per apostolioa seripts zu Theil geworden. (Abschr. im erzb. 
O rd .) D ie  oben erwähnte Vereinigung der P farre i Steinkirchen m it der 
Dompropstei in  Freising war schon unter Papst Urban V. (1362— 1370) im 
Werke gewesen, kam aber damals nicht 'zur Ausführung. I m  I .  1495 wies 
der Dompropst Theodorich Meyer dem Generalvicar Vinzenz Schrenk das 
O rig ina l der päpstlichen Bulle  m it dem Bleisiegel an rothgelbseidener Schnur vor 
und erbat sich ein Transsumpt derselben, weil es nicht ohne Gefahr sei, die 
Bulle  selbst so oft als es nöthig, bei sich zu führen. (Acten des erzb. O rd .)

I m  I .  1585 berichtet P farrer Leonhard Hochschein: „D e r Nam der 
P fa rr darausf ich Uesickier Heist Stainkirchen Erdinger landtgericht sambt allen 
M a le n  darzu gehörig. I n  dieser khirchen seindt Patroni M annes Lap tis ts , 
M annes Lvanz-elista . . . Aufs dem andern A lta r w ird t 8. 8eba8tianu8, 
hieneben Oommemoratio Om nium  tickelium gehalten. Be i dem 3. Inventie  
8 . Orueis geehret. Aufs dem 4. Oommemoratio Ileate  VirK-inis gehalten." 
Ueber die Anzahl der Communicanten in  dieser P farrei findet sich die B e 
merkung: „D ie  Jerlich nach Altem Christenlichem brauch sub una speois 
Oom wunioieren seindt Tausent, sonst hab ich khainen Rebellen." Aus dem 
beigegebenen Jnvestiturbriefe des P farrherrn Leonhard Hochschein geht hervor, 
daß ihm nach dem Ableben seines Vorgängers S ix tus  N ott das Pfarrvicariat 
Steinkirchen durch den Dompropst Georg G ra f von Ortenburg am 8. A p ril 
1546 verliehen worden war. (A . a. O .)

P farrvicar M atthäus Ostermair klagt in  einem Schreiben vom 3. J u l i  
1673, daß die Register und p rasä ia lia  seiner Pfründe durch zweimalige Ab
brennung des Pfarrhofes gänzlich zu Grunde gegangen seien, was wohl zum 
Theil auf die Verheerungen des Schwedenkrieges zurückzuführen sein w ird.

D er letzte P farrvicar von Steinkirchen, S im on Schmidbauer (1782— 1818) 
wurde durch den E in tr itt der Säcularisation selbstständiger Pfarrer.

D er Taufstein des Gotteshauses trägt die Jahrzahl 1301.
Ueber Steinkirchen sehe man Deutingers ält. M a tr. §§. 201. 395. 596. 

690; Zöpf, Beschr. d. Landg. Erding, 355. 359; Neiestelbeek, bist. X ris inK . 
I I .  1. 163; Zimmermann, geistl. Kalender, I I I .  185; Apians Topographie von 
Bayern, S . 193.

E b e r in g , X d o rm F a /")  taucht urkundlich auf um das 1 . 1025, indem zu 
dieser Zeit ein gewisser W olfold dem Bischof Egilbert und seinem Vogte 
70 Jauchert Acker- und Waldgrund, dortselbst gelegen, vertauscht. (G f. Hundt, 
Urk. des X . und X I .  Jahrh ., X. 159.)

*) Zur steinernen Kirche.
Die Nachkommen des Ebero. Förstcinann 1. 360.
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Die hiesige Kirche besitzt eine Statue des hl. Laurentius vor, altdeutscher 
Arbeit.

Bei Apian heißt der O rt Ebeniug.
Kögning, Kskmg'Ä,*) ist der O rt, wo Bischof Noto im I .  824 sein 

reiches Besitzthum der Kirche zu Freising überläßt. (Utzieüölbeoü, ümt. 
bVminA. I. 2. 442.)

Die Filiale Kögning gehörte bis zum I .  1865 der Pfarrei Wambach an. 
Es befinden sich in dem Gotteshause daselbst zwei werthvolle mittelalterliche 
Sculpturen: S t. Achatius und St. Ursula.

Früher bestand hier ein Beneficium, das am 17. März 152l vom Pfarrer 
Nie. Sandizeller und den Stäringern gestiftet worden war: seit 1800 ist das
selbe der Pfarrei Rappoltskirchen beigegeben.

Kirchberg scheint mit Oociosoulek cle Liroüpero documentirt zu sein, 
der um das I .  1150 im Stifte Moosburg als Zeuge auftritt, (büe^bör-;, 
Ood. 8. dustuli bl. 117.) Im  I .  1411 wurde diese Filiale von Velden ab
getrennt. Die Pfarrbeschreibung vom I .  1585 bemerkt: „Zue khirperg bei 
den Gotteshaus aufs dem Chor Altar ist 8. kstrus ^p»8toln8 ?atronv8 
Aufs dem andern Altar wirdt 8. Nargmretlm geehret. . . . Jerliches ein- 
khomen 11 fl. 1 ^ 16 dl."

Die Kirche 8mäpulä6süu8i'r juxtg. üuviuw bülimu, geweiht von B . Hitto 
820, von Freudensprung als Simmering (Sinnring) erklärt, möchte mit Kirch
berg identisch sein. (Vgl. Neioüolimoü, I. 2. bl. 401.)

Schröding, ZerotinKM,^) ist um das I .  1050 mit llilto li ' <le 8oro- 
tingün bezeugt. (Hundt, Cartular v. Ebersberg, S. 31.) Ursprünglich scheint 
der O rt aä serolv geheißen zu haben, welche Form (von Freudensprung nicht 
erwähnt) um das I .  820 vorkommt. (bleioüölbseü, ümt. büimuA'. I. 2. 
bl. 376.) I n  der sunderndorffer'schen Matrikel steht es als Iloolesm liliulis 
8odröttinK 8. Vrbuni 6t blioolai verzeichnet.

I n  Schröding wurde die Kirche von den Schweden bis auf das Presby
terium verbrannt und alle werthvollen Gegenstände (1585 waren hier u. a. 
zwei silberne vergoldete Kelche) von denselben geraubt.

H ofs ta rring , b tu rA m un ,^) war der Sitz der edlen Matrone Jmma, 
welche dem Bischof Hitto im I .  818 ihr Eigenthum daselbst als Schenkung 
überließ. (Neiostelbsest, bist. bst-miox. I. 2. bi. 380.)

Der O rt war noch später ein Edelsitz, krun de stm-inZen erscheint um 
das I .  1150 zu Moosburg als Zeuge. (Ooci. 8. Drwtuli bl. 36.) I n  der 
Landtafel vom I .  1595 wird „Hofstering" als Achacien von Seiboltstorffs 
Erben gehörig aufgeführt. Dieser lebte noch 1585.

N iederstraubing ist wahrscheinlich jenes aä 8t>upingÄ8-s-), woselbst das 
Besitzthum einer Frau Adalhilt zum Dome in Freising geschenkt wird. (Ueioüöl- 
Ü66Ü, sti8t. 1?ri8illK. I. 2. bl. 660.)

Niederstraubing erkaufte Abt Andreas von Altenburg in Oesterreich von 
der edlen Frau Elisabeth Rudolfin, veräußerte es aber 1594 an Marquard von 
Pfetten. Durch dessen Enkel ?. Joseph 0. ?ru6cl. gelangt dieser Sitz au

Nach Hundt sllrk. der Karolingerzeit S. 62) richtiger: liotktnAN: die Nachkommen des 
Oacliodns oder Oliaclioli? Förstemann I. 642.
Bei den Nachkommen des 8erot. Försiemann I. >081.
Bei den Starken. Freudensprung erklärt den Ort als StarcherSdorf.

0) Bei den Nachkommen des 8tr,ipo. Förstemann I. 1125.
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das Dominikanerkloster in Landshut, welches hier selbst eine kleine Nieder
lassung unterhielt. (V gl. VkvnivA, Dopo^r. IMvariue III. 28 mit Abb.) I n  
der Kirche zwei gute altdeutsche Statuen, die Mutter Gottes und S t .  Martin.

Zu den ältesten Ortschaften der Pfarrei gehören außerdem: K liv v in Z b n * )  —  
S c h le ib in g , o. 1090  und s to ^ u * * ) —  Stocka e. 1020. (Noiollslbeolv, 
lrist. §ri8inA. I. 2. N. 1261. 1194 .)

6 o r v ip r n o 6 u  -  Grabbruck, auch Gachbruck, 6. 1015. (Cartular von 
Ebersberg. 2 5 .)

A delkirchen zeugt von einem längst verschollenen Gotteshaus.
I n  die Schloßcapelle zu Pirka, die jetzt in Verfall gekommen, Onpöllu 

88. 8ept6lli rötuA'ioruw, war im I .  1799 von Hochzoll, der Augsburger 
Diöcese, das Seitzische Beneficium transferirt worden. I m  I .  1826 erfuhr 
diese Stiftung eine abermalige Translation in die Pfarrkirche zu Zweikirchen. 
(V gl. Bd. I . ' S .  715 .)

6. Velden.
Pfarrei mit 542 6  Seelen in 855  Häusern.

V elden, M., Pf.-K., Schulen,

Atzmannsdorf, D. .
1242 S. 280 H. 2 
. 53 „ 10 j, 3

Au, E..................... - ö „ 1 „ 7
Biedeubach,D.,Pf.- S.,

Cap.....................
Bindlhub, W. . . . 18 „ 2 „ 5
Brandstätt, W. . . - 18 „ 3 „ 7
Bruck, W................. - 27 „ -1 „ ö„
Burg, W................. . 15 „ 2 „ 3
Burghab, W. . . - 15 „ 2 „ 2
Burgloh, E. . . . - 7 „ 1 „ 5
Burm, W. . . .
Dirmeck, W. . . . . 14 „ 2 „ 8
Cgelsöd, W. . . . . 13 „ 2 „ 7
Eggersgrub, W. . 13 „ 2 „ 0
Eichelsberg, E, . . . 6 „ 1 „ 7
Einäuglmühlc, E. . . 8 „ 1 „ 3
Endsgraben, W. . . 18 „ 5 „ 8
Eugelsberg, E. . . . 8 „ 1 „ 5,,
Erlach,  E., Nbk. . - 7 „ 1 „ 6
Erzmanusdorf, D. . . 31 „ 8 „ 2„
Erenberg, E. . . . . ü „ 1 „ ö
Feichtbauer, W. . . . 6 „ 2 „ 4
Feichtner, E. . . . . 8 „ 1 „ 5
Fischbach, W. . . - 17 „ 2 „ 6
Geiern, E. . . . . 7 „ 1 „ 4
Gerathsfurt, W. . 14 „ 2 „ 2
Gerzer, E................ - 4 „ 1 „ 5
Glocksberg, E. . . - 10 „ 1 „ 8„
Grünzing, W. . . . 27 „ 4 „ 1
Gütlbauer, E. . . . 8 „ 1 „ 4
Gumpersberg, E. . - 12 „ 1 „ Z
Guntersberg, E. . . . 10 „ 1 „ 8

Hackelsberg, D. . . . 35 S. 7H 4 Kil.
Haidcck, W.................... 18 „ 4 „ 5
Haidewebcr, E. . . . 5 „ 1 „ 3
Hangersmühle, E. . . 3 „ 1 „ 8
Heimhub, E.................. 10 „ 1 „ 7
Vintelsberg, W. . . . 18 „ 3 „ 4
Hintertobel, E. . . . 7 „ 1 „ 4
H'rsch, E....................... 3 „ 1 „ 4
Hochbruck, E. . . . 4 „ I „ 2„
Hochschcin, E................. 3 „ 1 „ 5 "
Hohberg, E.................... 7 ,, 1 „ 7
-Hub, D........................ 42 „ 9 „ 6„
Jrrcck, E....................... 6 „ 1 „ 5
Jrrthal, W.................... 1b „ 3 „ 7
Kasthal, E.................... 6 ,, 1 „ 5,-
Kleinfang, E.................. 5 „ 1 „ 5
Kleinvelden,  W., Nbk. 29 „ 4 „ 3
Korhalden, W. . . . 9 .. 2 „ 4„
Kothlehen, E.................. 7 „ 1 ,, 7
Kremshub, E................. 11 „ 1 „ 8
Kreuz, W., Nbk. . . 27 „ 5 „ 4
Kronwinkl, W, . . . 7 „ 2 „ 5
Kühloh, E..................... 5 „ 1 „ 4
Legertshub, E................ 9 „ 1 „ 7
Leithen, E...................... 7 „ 1 „ 8
Akaierhof, E..................
Maiersdorf, W. . . . 31 „ 5 „ 5
Mosing, W.................... 16 „ 4 „ 7
Münzloh, E.................. 8 „ 1 „ 5
Ncppelhub, E................ 8 1 „ 8
Oberbabing, W. . . . 19 „ 3 „ 4„
Oberschwei'bach, W. . . 21 „ 3 „ 6
Pax, W , ................... 27 „ 5 „ 6
PauluSberg, E. . . . 5 „ 1 „ 5

'0 Bei den Nachkommen des 8Iiu. Förstemann I. 1114. 
'0  Ausgestocktes Land.
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Pflegöd, E. . . .  . 3S . 1H.8 Kil. Löhner, E................. 10 S . 1H.3 Kil.
Pittersdorf, W. . . . IS „ 3 „ 3„ „ Manhardtstatt, E. . 9 „ 1 6

Pretzkobl, E.................. 7 „ 1  ,, 5 Mauröll, E. . . . 8

Putzenberg, W. . . . 29 „ 6  „ Metzen, D................. 32 „ 8  „ 8 „
Runthal, W.................. 13 „ 2 „ 3„ „ M ünster, D., Nbk. 58 „ 11 „ 5 „
Schafhausen, W. . . . 10 2 „ 4 „ Nicklschuster, E. . . 9 „ 1  „ 6

Schaidham, E. . . . 4 „ 1  „ 5 „ Niklashaq,  E., Nbk. 4 „ 1  „ 5 „
Schapfthal, W. . . . S „ 2  „ 6 Oberbreitenau, W. . 35 „ 6  „ 5 „
S  ch l e g e l s r e u t , W. Pretz, E................... 1 0  „ 1  „ 8 „

Nbk............................ 16 „ 2  ., 6 „ Namerrsberg, W. . . 12 „ 2 „ 5 „
Schmied am See, E. . 5 „ 1 „ 3 Reit, E..................... 10 „ 1 „ 3 „
Schmittner a. d. Haid, E. 1 0  „ 1 „ 3 Ried, W................... 14 „ 3  „ 7 ,,
Schmittner im Thal, W. 6 „ 2 „ 6 „ Scheuern, E. . . . 3 „ 1 s, 4,5 „
Schöllamühl, E. . . . 1 1  „ 1  „ 3 „ Schleichwies, W. . 22 „ 4 „ 4,5 ,,
Schürf, E...................... 6  „ 1  ,, 4,5 „ Schlott, W. . . . 11 „ 2  „ 7 ,,
Schwarzeck, E. . . . 8  „ 1  „ 6 Schmittreut, W. . . 1 2  „ 2  „ 8 ,,
Schwarzmoos, E. . . 6  ., 1  6 Söllastock, E. . . . 7 1 4 „
Seidlthal, E.................. 9 „ 1 „ 8 „ Stall, E................... 2  „ 1  „ 6 , 5 „
Spindlhaus, E. . . . 4 „ 1  „ ü Stephelbauer, W. 8  „ 2  „ 6

Spitzlbach, E................. 7 „ 1 „ 5 „ Stockham, W. . . . 12 „ 3 „ 5 „
Stadl, E........................ 6  „ 1 „ 5 Straß, W................. 6  „ 2  „ 6 „
Stiftner, E.................... 5 „ 1  „ 7 Thann, W................ 7 „ 2  „ 6 „
Straß, E....................... 4 1 4 „ Unterbreiten au, W. . 33 „ 4 „ 4 „
Strohof, W................... 12 „ 2 „ 4 „ Vielhub, W. . . . 1 0  „ 1  „ 8 „
Unterbabing, W. . . . 23 „ 3 „ 3,5 „ Vohburg, E. . . . 5 „ 2 „ 6 „
Unterhaag, E................. 9 „ 1 „ 5 „ Weeg, E................... 9 „ 1  „ 7 ,,
Unterschweibach, W. . . 12 „ 2 „ 5 „ Weihern, W. . . . 20 „ 2 „ 4 „
Viehweide, W................ 20 ,. 6  „ 3 Wies, E................... 10 „ 1 „ 7 „
M s, W........................ 25 „ 4 „ 3 Winkler, E. . . . 1 2  ,. 1  „ 6 „
Wagensberg, C. . . . 9 „ 1 „ 4,5 „ Grbrnslmch < D., Flk.,
Waibering, W. . . . 24 „ 4  „ 8 „ Schule, ^ . . . 74 „ 15 „ 6 „
Walding, E................... 10 „ 1 „ 4 „ Achatzberg, E. . . . 1 0  „ 1  „ 8

Walln, W..................... 17 „ 3 , 3 „ Adelstraß, E. . . . 9 „ 1  „ 8 „
Willgrub, E.................. 6  „ 1 „ 4 „ Aigelsbcrg, E. . . . 7 ,. 1  „ 8 „
Zweifurth, E................. 10 ., 1 „ 7 Baueröd, W. . . . 1 1  „ 2  „ 8 „

PauIUsM.D.,Flk.,Schule,-!> 39 ., 7 „ 3 „ Birka, W.................. „
Alting, W...................... 31 „ 3 .. 5,5 „ Eberlsöd, E. . . . 8  „ 1  „ 8

Antholzen, E................. 9 1 „ 4,5 Fraunberg, W- - . 8  „ 2  „ 8 „
Asang, W...................... 12 „ 2 „ 4 „ Fuderöd, W. . . . 20 „ 5 „ 8 „
Auburg, E.................... 5 „ 1  „ 8 „ Fudersöd, E. . . . 3 „ 1  „ 8 „
Bockstatt, E................... 6  „ 1 „ 7 Getsberg, W. . . . IS „ 3 „ 6 „
Christlberg, E................ 3 „ 1 „ 7 „ Geyering, W. . . . 15 „ 3  ., 7
Eder, E........................ 7 „ 1  „ 4 Giglberg, E. . . . 6  „ 1  „ ,̂5 „
Egelsreut, E................. 9 „ 1 6 , 5 Glockshub, D. . . . 33 „ 7 „ 7 „
Feuchtner, E.................. 8 „ 1  ,. 6 , 5 „ Grundner, W. . . . 1 0  „ 2  „ 8 „
Forsthof, E.................... 1 2  „ 1  „ 6 „ Hanslehen, E . . . 3 „ 1 „ 8 „
Gif t thal ,  D., Nbk. - 36 „ 7 „ 4 „ Hauseck, E................ „
Giglberg, E................... 5 1  6 „ Hendlhub, W. . . . 20 „ 5 „ 8 „
Gutthat, W................... 6  „ 2  „ 5 „ Herneck, W. . . - 9 „ 2  „ 8 „
Haag, W....................... 13 „ 2 „ 4 „ Hinteröd, E. . . .  ̂  ̂ ^ „
Hammersberg, W. . . 12 „ 2 „ 7 „ Hub, W.................... 1 2  „ 2  „ 8 „
Haserer, E..................... 6  ,, 1 „ 7 Kalmhub, E. . . . 8  „ 1  „ 7 „
Hub, W......................... 8  „ 2  „ 4,5 „  ̂ Lahn, W................... 6  „ 2  „ 7
Jackerbauer, E. . . . 6 „ 1  „ 6 „ Legerflatt, E. . . . 6  „ 1  ,, 7
Jbler, E........................ 5 „ 1 ,. 6 ! Mühlthal, E. . . . 6  „ 1  „ 8 „
Kamhub, W.................. 1 1  2  „ 6 ! Nehaid, W. . . . 18 „ 3 „ 8 „
Kaspach, W.................. 18 „ 4 „ 4,5 Obergrnb, W. . . . 11 „ 2  „ 7 „
Kleinlehen, E................ 3 „ 1  „ 7 „ Rimmberg, W. . . 1 0  „ 2  „ 6 „
Kleinvohberg, E. . . . 8  „ 1  „ 6 „ Rottberg, W. . . . 21 „ 4 „ 7 „
Klingenbrunn, E .. . . 7 ., 1  „ 6 „ Planöd, E................. 2 „ 1 „ 8
Kneisting, E.................. 6 „ 1 „ 5 Schnapperg, W. . . 16 „ 4 „ 8 „
Krugsöd, W.................. 16 ,. 2  „ 8 Teisenberg, E. . . 5 „ 1  ,. 7 „
Kuperstatt, E................. 10 „ 1 „ 7 Straß, E................... 7 „ 1 „ 6 „
Loh, W.......................... 15 „ 3 „ 6 Stürzenöd, E. . . . 7 „ 1 „ 7
Lohbichl, E. . . . 6  „ 1 „ 4 Nerach, W. . . . 13 „ 2 „ 8
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Wanding, E.................. 9S. 1 H. 6 Kil. Kasthal, E................... 10 S. 1H-1 Kil.
Winkl, D....................... 42 „ 11 „ 5 Kletzenöd, W.................. 10 „ 3 „ 4
Ziegelgrub, E. . . . 6 „ 4 „ 8 Kobl, W........................ 1b „ 3 „ 6

Ärttrnstrtten, D., Flk., -j- 86 „ 18 „ 6,.-. Krüglan, E................... 8 ,, 1 „ 6
Bachmaier, W. . . . 20 „ 6.. Lehner, E....................... 7 „ 1 ,, 7 „
Bartlmühle, W. . . . 16 „ i  „ Maierthal, W. . . . 13 „ 3 „ 5 „

GrargcnzcU, W., Flk., -j- . 18 „ 3 „ 6 Neufraunhofen, D., F lk ,
Aigen, E........................ 8 „ 1 ,, 5 S c h u le ................... 202 „ 30 „ 6 „
Aspach, D.................... 51 „ 12 „ 5 Obereglhof, W. . . . 12 „ 2 „ 6 „
Bachrcnt, E................... 1 ,, 6 Peteran, C................... 9 „ 1 „ 8
Baureis, E.................... 9 „ 1 ,, 6 Piesl, W ....................... 40 „ 6 „ 6„
Brandstett, W. . . . 25 „ 6 „ 4 Rettenbach, W. . . . 18 „ 3 „ 7 „
Breiteneich, W. . . . 16 „ 8 „ 6 Stillgrnb, W................. 15 „ 2 „  6 „
Eck, E............................ s „ i  „ 8 Thalmaier, E................. 11 „ 1 ,, 5 „
Hauszelt, W................... 19 „ 2 „ 6 Vielberg, W................... 18 „ 4 „ 5
Hollreis, E.................... 7 „ 1 „ 6 Weiher, E. . . . . . 5 1 „  6 „
Hub, D.......................... 39 „ 8 „ 4G> Zeil, E........................... 7 „ 1 „ 6
Kaltenberg, W. . . . 15 „ 2 „ 6

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Dentinger: Ecker im Hundsruck, Führer, Groß-und Klein
buben, Haas im Winkel, Haid, Hinterhaag, Kleiber, Krankenhaus, Mitterbabing, Teufel- 
mühle, Wäger im Hnndsruck, Asenreit, Büheler am Haag, Neuhänsel, Oberbaner, Oberlohe, 
Reiser, Riedberg, Unterbauer, Buchat, Maperhofer, Steinbach, Brandhub, Fornach, Laushnb, 
Voitelstraß und Wieser werden nicht mehr aufgeführt. Neu erscheinen die Ortschaften: Burg, 
Eichelsberg, Einäuglmnhle, Feichtbaner, Gerzer, Hangersmühle, Heimhnb, Höhberg, Hub, 
Schapsthal, Schöllamühl, Schwarzeck, VilS, Jackerbauer, Jbler, Stephelbauer, Herneck, Hub, 
Verach, Bachmaier, Kaltenberg, Kobl, Krüglan und Vielberg.

2) In  der Pfarrei befinden sich einige Protestanten.
3) Umfang der Pfarrei circa 50 Kilometer.
4) Wege theils gut, theils beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Vilsbiburg und Erding und in die 

politischen Gemeinden: Babing, Baierbach, Eberspaint, Felizenzell, Gcbensbach, Grün- 
tegcrnbach, Holzhausen, Moosen, Neufraunhofen, Pauluszell, Rnprechtsberg, Sulding, Velden, 
Vilslern, Wambach und Wnrmsham.

0) Am 45. Juni 1864 wurden die Ortschaften Nnnberg und Hnngerau von Velden in die 
Pfarrei Wambach umgcpfarrt; am 28. Mar; 1870 wurden die Ortschaften Reichvils, 
Hochöd und Zeil ans der Pfarrei Velden der Pfarrei Moosen einverleibt; auch Engl
schulding, Pfauhub, Schönan und Waltersberg, früher zu Velden gehörig, sind jetzt der 
Pfarrei Wambach zugetheilt. 1883 kam ein Anwesen der Sepultur Velden zu Holzhausen, 
ferner 2 Anwesen von der Filiale Panluszell zur Filiale Hanzenbergersöll der Pfarrei 
Schönberg. Die Umpfarrnng von 4 weiteren Anwesen des Veldener Pfarrbezirkes in die 
Pfarrei Ranoldsberg ist in der Schwebe.

1. Pfarrsttz: Biedenbach, 2 Kilometer von der Pfarrkirche entfernt, an der 
Distriktsstraße von Velden nach Vilsbiburg und am Biedenbache tief gelegen. 
Nächste Eisenbahnstation Vilsbiburg, 12 Kilometer entfernt. Post Velden.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Sehr schön restaurirt 1854 bis 
1858. Gothisch. Geräumigkeit nicht ganz zureichend, obschon die Kirche circa 
8000 Personen saßt.*) Baupflicht die Kirche. Spitzthurm mit 4 Glocken, 
sämmtliche gegossen von Stephan Hegendörfer in Amberg 1868 und 1869. 
Inschriften auf denselben: u) auf der großen: „4>uucIo Ooum verum, plobom 
vooo, oouKi'SAo olornm, — Ooluiiotos ploro, po8tom luKO, iosta. äoooro." 
6) Auf der zweiten: „Vivo8 vooo, moiluos pIunZo, tuIZura frang-o." 
o) Auf der dritten: „I)um trulior rrnäito, vooo vos uä suora, veuito."

*) In  der Kirche u. a. die Grabsteine der Pfarrherren: Stephan Wcybrinner, 11120, Andreas 
Bischer, P 1570, Max Andreas Koppenrieder, 11610, Ulrich Hapder, -f 1703, Jgn. v. Bartelß, 
1 1709 und äonnnss Vstolt', P 1742.

An der Osijeite der Kirche ein großer Stein mit eingeritztem Wappen und der 
Jahrzahl 1459. An der Westseite zwei Denkmäler der Schweiatht mit den Jahrzahlen 
1548 und 1549.
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ci) A uf der kleinen: „( juum clin  snm Aentinnr 4.postoli M in is te rium  meum 
bonoriöoubo." Consecrirt am 12. September 1858 durch Erzbischof Gregorius. 
Patrocinium am Feste der hl. Apostelfürstcn Petrus und Paulus. 1 u lt. tix ., 
4 u lt. port. 8s. L . Om. bei der Pfarrkirche m it Capelle. Orgel m it 12 Reg 
P fa r rg o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Festlagen. Concurs am Sebastiani- 
sonntag, am Allerseelensonntag und beim 40stündigen Gebete in  den 3 Fastnachts
tagen. Ewige Anbetung am 12. Dezember. Sept.-Ablässe am Patrocinium und 
an den Festen M a riä  Himmelfahrt und Geburt. Aushilfe in  der Nachbarschaft 
ist zu leisten: u) in Baierbach am 30. November und am 19. M ä rz ; b ) in  
Moosen am 26. Dezember; o) in Hinterskirchen am Scapulierfeste; ck) in  
Ruprechtsberg am 29. September. Außerordentliche Andachten: Rorate im 
Advent, nach Angabe; in  der Fasten Oelbergandacht und Fastenpredigten, ge
stiftet; Rosenkränze und Kreuzwegandachten nach Herkommen; Maiandacht, ge
stiftet. — S t i f t u n g e n :  53 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 12 J a h r
messen und 70 Quatempermessen; außerdem gestiftet 40stündiges Gebet in  den 
3 Fastnachtstagen.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Rosenkranzbruderschaft, eingeführt im I .  1626; 
Urkunden nicht vorhanden. Hauptfest am Rosenkranzsonntag. Convent je am 
1. Sonntag im  M onat, m it Rosenkranz, Predigt und Procession Nachmittags; 
am Tag nach dem Hauptfeste Bruderschaftsjahrtag. -  Vermögen: 600 TU.

- 2 ) Bruderschaft vom hl. Sebastian, ohne oberhirtliche Errichtung; bestand 
nachweisbar schon vor 1650. Hauptfest am Sonntag vor S t. Sebastian, 
großer Concurs; am folgenden Tag V ig i l,  Requiem, Libera und Lobamt. —  
Vermögen: 2400 47.

3) Allerseelenbruderschaft, ohne oberhirtliche Errichtung und Ablässe. Haupt- 
fest Allerseelensonntag, großer Concurs. Tags darauf V ig il, Seelenamt und 
Libera. —  Vermögen: 600 TU.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer von Velden. D as 
Meßnerhaus, Eigenthum der Pfarrkirche, ist zugleich Schulhaus, und zahlt die 
Schulgemeinde jährlich 85 TU. 71 /H. M iethzins, während die ganze Baulast 
der Pfarrkirche obliegt. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 75800 TI/., b ) nicht- 
rent: 73900 TU.

I I .  Rebenkircheii: S) im  engeren Pfarrsprengel: 1) E r la c h .  Erbauungsjahr 
unbekannt. Treffliche Gothik. Baupflicht die Kirche. Oons. M b . Spitzthurm 
m it 3 Glocken; Inschriften: 1) Anno. dm. m. vT rx. i i.  ia r. gos. mich. Hans, 
graf. in. den. eren. der. Heiligesten, maria f .  2 ) Anno. dm. m. vT xx. i i i i .  
iar. gos. mic. Hans. graf. cu. lanschut. 3 ) Anno. dm. m. M i.  lv. ora. pro. 
nobis. sancte. albane. ut. digni. rc. Patron der hl. Leonhard. 3 a lt. port. 
S ta tt Orgel ein Aeolodicum. G o tte sd ie n s t jährlich dreimal. — Meßner ein 
Bauer, Cantor der Lehrer von Gebensbach. —  Rentirendes Vermögen der 
Kirche: 190000 TI/.

2) K le in v e ld e n . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch. Baupflicht 
die Kirche. Oons. ckuli. Satte lthurm  m it 2 Glocken ohne Inschrift. Patron 
der hl. Lambertus. 3 u lt. port. Keine Orgel. Jährlich einmal G o t t e s 
dienst. —  Meßner ein Bauer des Ortes. Rentirendes Vermögen der 
Kirche: 8400 TI/.

3 ) Kreuz.  Erbauungsjahr unbekannt. Gothisch. Baupflicht die Kirche. 
Oons M b . Satte lthurm  m it 2 Glocken von Hanns G ra f 1519 und 1529. 
U r i n s : die hlst. Dreifaltigkeit. 3 u lt. port. Keine Orgel. E inm al im  Jahre
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G o tte sd ie n s t. —  Meßner ein Ortsbewohner. —  Rentirendes Vermögen der 
Kirche: 1500 44

4) S c h le g e ls re u t. Erbauungsjahr unbekannt. Gothisch. Schiff m it 
Flachdecke. Baupflicht die Kirche. Oou8. club. Spitzthurm m it 2 Glocken, deren 
eine von Bernhard Ernst in  München, 1636. Patron der hl. Andreas. 1 ult. 
po rt. Keine Orgel. — Meßner ein Ortsangehöriger. — Rentirendes Ver
mögen der Kirche: 8000 4/.

5 ) C a p e lle n : Hauscapelle im Pfarrhofe zu Medenbach, ferner Capelle im 
Krankenhause zu Velden und 2 Privatcapellen in Velden.

b ) I m  Filialbezirke Pauluszell: 1) G i f t t h a l .  Erbauungsjahr unbekannt. 
S ty l gothisch. Beachtenswerth: Porta l, Fenster und Altarmensa. Baupflicht 
die Kirche. Sattelthurm  m it 2 Glocken; die eine trägt die Namen der 4 Evan
gelisten m it verkehrt geschriebenen romanischen Majuskeln; die Glocke, jener von 
Gilching ähnlich, entstammt wohl dem X I I I .  Jahrh . D ie  andere hat die I n 
schrift:' , , 4 M 0  - V O L IIX I - L'I I - 5 8 - IX  - IX  It -») 10110 - X 6 8 1 4 I. —  
V IO IR  - 6 0 0  - I ) L  - M I I1 V  - IV V X  - H X V IX  - V X V IV  - ^ V O IV O  
k X K V 0 8  - X O V W 8 L ."  6ov8. club. Patron der hl. Johannes Bapt. 
1 u lt. port. Kein G o tte sd ie n s t. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 214 4/. 
b ) nichtrent.: 1714 4 /.

2 ) M ü n s te r . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch. Baupflicht die 
Kirche. Sattelthurm  m it 2 Glocken, wovon eine gegossen von Anthoni Vogel, 
1502. Oons. üub. Patron der hl. Georgius; Patrocinium am Sonntage 
nach S t.  Georg. 1 a lt. port. G o tte sd ie n s t am Patrocinium. —  Ver
mögen der Kirche: a) rent.: 27700 44., b) nichtrent.: 2700 44.

3) N ik la s h a a g . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch. Sehr ge
räumig. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken, gegossen 1749 
von Johann Peter Graß in Landshut. 6ou8. club. Patron der hl. Nikolaus, 
Patrocinium am Sonntag nach dem Feste desselben. 3 u lt. port. G o t te s 
d ienst am Patrocinium. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 23800 44., 
b ) nichtrent.: 4300 44.

I I I .  F ilia lk irchen : X. Filialbezirk: P a u lu s z e ll.  Pauluszell, östlich von Velden 
am Zellbach einsam gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch; in 
neuester Zeit restaurirt. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitz
thurm m it 3 Glocken: 1) v ^  rex ^  glorie veni ^  cum ^  pace ^  m. v. x. ii. 
iar. 2 ) die mittlere: gegossen 1769 von Gottlieb Hanke in Landshut.
з )  Ohne Inschrift. 6on8. club. Patrocinium am 25. Januar. 3 u lt. port. 
8s. 6m . Orgel m it 10 Reg. G o tte s d ie n s t regelmäßig durch den 1. Eoope- 
rator. Sept.-Ablaß am Patrocinium. I m  Advent Rorate nach Angabe. —  
S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage, 11 Jahrmessen, 8 Quatempermessen.

A lle rs e e le n b ru d e rs c h a ft m it 1328 44. rent. Vermögen.
Meßner und Cantor der Lehrer des Ortes. —  Vermögen der Kirche:

и) rent.: 6900 44., d ) nichtrent.: 16000 44.

L . Filialbezirk: G e o rg e n ze ll und N e u fra u n h o fe n . 1) G e o rg e n 
z e ll,  an einem Sträßchen von Velden nach Wambach gelegen. Erbauungsjahr

0  Die Form der Buchstaben und Ziffern spricht für die Zeit von 1889; ebenso die Form der 
Glocke, d. h. das Verhältniß der Höhe zur untern Weite.
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unbekannt. S ty l  gothisch, aber verzopft; restaurirt. Hinlänglich geräumig. 
Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 3 Glocken, gegossen von Jos. Bach
maier in  Erding 1883. Oons. (lud. Patron der hl. Georgius; Patrocinium 
am Sonntag vor oder nach dem Feste des Heiligen. 3 u lt. port. 8s. Om. 
Neue O rgel m it 6 Reg. G o tte s d ie n s t an Sonntagen im Wechsel m it Neun- 
fraunhofen und an mehreren Festtagen durch den 2. Cooperator. Sept.-Ablaß 
am Patrocinium. I m  Advent Rorate nach Angabe. —  S tiftungen: 5 J a h r
tage, 2 Jahrmessen, 4 Quatempermessen und 3 Wochenmessen. —  Meßner 
und Cantor der Lehrer von Neufraunhofen. — Vermögen der Kirche: a) rent.: 
10800 L5., b) nichtrent.: 5000 Ls.

2) N e u fra u n h o fe n , an der Straße von V ils le rn  nach Wambach ge
legen. Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl, restaurirt. Geräumigkeit 
genügend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 3 Glocken; die größere 
trägt die Insch rift: „Lo lm un Uetor O rus §oss N ied. Ounäsüut. —  1753." 
Oons. äub. D itu lu s : Johann Bapt. und unbefleckte Empfängniß M ariä . 
3 u lt. port. 8s. Fam iliengruft der Gutsherrschaft. Orgel m it 8 Reg. 
G o tte sd ie n s t (durch den 2. Cooperator) jeden 2. Sonntag, an allen Frauen
festen und einigen anderen Festtagen. Außerordentliche Andachten: im  Advent 
Rorate, nach Angabe; in der Fasten Oelbergandacht, gestiftet. —  S t i f t u n g e n :  
1 Jahrtag  und 4  Quatemperämter.

B ru d e rs c h a ft der immerwährenden Anbetung des allerheiligsten Sakra
mentes, oberhirtlich errichtet am 3. Dezember 1716. Hauptfest am Sonntag 
in  der Frohnleichnamsoctav (sollte stiftungsmäßig am Sonntag nach der 
Frohnleichnamsoctav gehalten werden). Jeden 3. Sonntag im M onat Nach
mittagsandacht m it Predigt. —  Vermögen der Bruderschaft m it dem Kirchen
vermögen confundirt.

Meßner und Cantor der Lehrer von Neufraunhofen. —  Vermögen der 
Kirche: u) rent.: 5400 L s , k )  nichtrent.: 7500.

6 . Filialbezirk G ebensbach -Je ttens te tten , l )  Gebensbach, an der 
Straße von Velden nach Dorfen gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Gothisch, 
restaurirt. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Satte lthurm  
(Staffelgiebel) m it 3 Glocken; die erste gegossen 1846 von Wolfgang Hubinger 
in  München, die anderen zwei von Joseph Bachmaier in  Erding 1875. Oons. 
llu l). Patron der hl. U lrich; Patrocinium am Sonntag nach dem Feste.
3 u lt. port. 8s. Om. m it Capelle.*) Orgel m it 9 Reg. G o tte s d ie n s t durch 
den 3. Cooperator im  Wechsel m it Jettenstetten. I m  Advent Rorate, nach 
Angabe. Sept.-Ablaß am Patrocinium. —  S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage,
4  Quatemperämter und 2 Jahrmessen. —  Meßner und Cantor der Lehrer 
von Gebensbach. —  Vermögen der Kirche: s ) rent.: 10700 Ls., b ) nichtrent.: 
9700 Ls.

2) J e tte n s te tte n , au der Straße von Velden nach Taufkirchen a. d. V ilS  
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch, restaurirt. Zureichend ge
rä um ig .**) Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken; die erste 
gegossen von Pau l Kopp in München 1682, die zweite ohne Inschrift und 
Jahrzahl. Oons. ciub. Patronin die hl. Margaretha; Patrocinium am 
Sonntag vor dem Feste der Heiligen. 3 u it. port. 8s. Om. Orgel m it

0  Es befinden sich in ihr noch bcincrkensiverthe alte Scnlptnren.
**) Hier von 1667 nn mehrere Grabdenkmäler der Herren von Buch.
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12 Reg., sehr alt. G o tte s d ie n s t abwechselnd m it Gebensbach. Sept.-Ablaß 
am Patrocinium. —  S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage, 1 Jahrmesse und 4 Quatemper- 
messen. — Meßner ein G ütler des Ortes, Cantor der Lehrer von Gebensbach. 
—  Vermögen der Kirche: n) rent.: 2300 4 7 , b ) nichtrent.: 4700 47.

IV. PfarrverlMtmsfe: Präs. S . M . der König. Fassion: Einnahmen: 11736 47  
31 ^ . ,  Lasten: 3899 117. 86 ^ . ,  Reinertrag: 7836 47. 54 Onuscapital 
zu 4500 47. in  30 Jahren m it jährlich 150 47. und den treffenden Zinsen 
zu tilgen. W iddum: 25 Im 21 g, 38 gm —  74 Tagw. Aecker, 9 Im 88 ri, 
11 gm ----- 29 Tagw. Wiesen. Durchschnittsbonität: 10. Klasse. Pfarrhaus, 
im  vorigen Jahrh , erbaut, ist groß, aber gleichwohl Mangel an Zimmern, 
sonst passend, auch ziemlich trocken. Oekonomiegebäude im XVIII. Jahrh , erbaut, 
geräumig, passend und trocken. Baupflicht bei beiden der Pfarrer. —  Hilfspriester: 
statusmäßig 3 Cooperatoren und 1 Provisor, welche ein eigenes Haus haben. 
D ie  Matrikelbücher beginnen 1700. —  I n  der P farre i bestehen 2 Beneficien.
1) Frühmeßbeneficium in  Velden, 1484 aus M itte ln  der dortigen Allerseelen
bruderschaft gestiftet, 1706 durch P farrer Ulrich Haider m it 4300 fl. aufgebessert. 
Besetzungsrecht: in  je 2 Fällen präsentirt der Magistrat von Velden, im 3. Fall 
der Pfarrer. Obligatmessen wöchentlich 6 , zeitweilig auf 3 reducirt. D er 
Beneficiat hat Aushilfe im  Beichtstuhl und im  Krankenbesuche zu leisten, auch 
Provisuren zu halten, an Sonn- und Feiertagen das treffende Evangelium zu 
verlesen und 5 Uater m it Oreckc» zu beten. Einnahmen: 729 47. 60 /H., 
Lasten: 95 47. 50 /H., Reinertrag: 634 47. 10 /H. Grundbesitz: 3 Im  56 u 
74 gm —  10 Tagw. 47 Dezim. Beneficialhaus in  gutem Stande. Baupflicht 
zu '/z der Beneficiat, zu die Rosenkranzbruderschaft. — 2) Schloßbeneficium 
in  Neunfraunhofen, gestiftet 1558 durch K arl Freiherr v. Fraunhofen, auf
gebessert durch Posthalter Jos. Fischer von Erding 1 858 , confirm irt am 
2. September 1859. Besetzungsrecht die Gutsherrschaft von Neufraunhofen. 
Obligatmessen wöchentlich 2 fü r die Familie Fraunhofen, und 4 Quatemper- 
messen fü r Posthalter Fischer. Sonstige Verpflichtungen s. Schematismus 1860, 
S . 250 f. Einnahmen: 639 47., Lasten: 76 47. 40 ^ . ,  Reinertrag: 562 47. 
60 Beneficialhaus gut. Baupflicht die Gntsherrschaft.

V. SchuIvertMlnist'e: 1) Knaben- und Mädchenschule in  Velden m it 2 Lehrern 
und 2 Lehrerinnen, 265 Werktags- und 101 Feiertagsschülern. Mädchen
schulhaus 1858 erbaut.

2) Schule in  Pauluszell m it 2 Lehrern, 120 Werktags- und 73 Feier
tagsschülern. Schulhaus 1848 erbaut, 1870 erweitert.

3 ) Schule in  Neufraunhofen m it 1 Lehrer und 1 Lehrerin, 101 Werk
tags- und 35 Feiertagsschülern. SchulhauS 1873 erbaut,

4 ) Schule in  Gebensbach m it 2 Lehrern, 101 Werktags- und 40 Feier
tagsschülern. Schulhaus 1858 erbaut. —  Vom sogen. Hundsruck gehen viele 
Kinder in  die Schule in  Buchbach, von Hub und Schwaibach nach V ils le rn , 
von Weikering nach Ranoldsberg. Aus den Pfarreien Baierbach, V ils le rn  
nnd Wambach besuchen Kinder die Schulen in  Neufraunhofen und Pauluszell.

VI. Klösterliche Institute: 1) I m  Krankenhause in  Velden sind zur Krankenpflege 
2 barmherzige Schwestern. I m  Krankenhaus Capelle m it 88.

2) Arme Schulschwestern leiten die Mädchenschulen in  Velden und in 
Neufraunhofen. I n  Velden haben sie ein eigenes Haus, in  Neufraunhofen 
wohnen sie im  Schloß.

Missionen wurden gehalten 1851 durch Redemptoristen, 1883 durch 
ID . Franziskaner.



496 X X X III . Decauat oder Rural-tvapitel Velden.

Kleine Notizen. V e ld e n , eontinium ts Ic iu i/Z  w ird das Gebiet genannt, woselbst 
das Besitzthum des Priesters S igo  nebst einem V ita l ns (Gotteshaus) im 
I .  773 der Domkirchc in  Freising als Schankung zufiel. (Ueiolrelbsost, In8t. 
V ris ivF . I .  2. X . 46.) I m  I .  818 erbaute der Edle Ellenmar ein O ratorium  
auf seinem Gutshof (vurti«) zu I'o lclu an der V ils  ( in  puKO Vslstu fu x tu  
tluviurn gui stio ilur V ilia n ) und Bischof H itto  vollzog die Consecration des
selben. (4/06. eit. X . 374.) D ie  erwähnte Curtis war im Laufe des 
IX .  Jahrh , vielleicht nach Erlöschen des alten Geschlechtes an den könig
lichen Fiskus gefallen, denn Ludwig das Kind schenkte die Ourlm Veicka, welche 
seiner M u tte r O uta durch König A rnu lf zu eigen gegeben war, am 12. August 
903 auf Absterben der W itwe R ihn i dem Kloster S t.  Emeram. (Ooslkstinns, 
R utis lionu  monustieu I I .  88.)

E in  neues edles Geschlecht, das hier seßhaft war, w ird uns um das 
I .  980 m it LiZ-idurt ste Velstnn kund bei Gelegenheit einer Verhandlung zu 
Ebersberg. (H undt, Cartular des K I. Ebersberg, S . 24.)

Z u  Anfang des X I I .  Jahrh , war Velden in den Besitz der Bischöfe von 
Regensburg übergegangen. I n  Gegenwart und auf Befehl des Bischofs 
Heinrich von Regensburg (1132— 1155) wurde Haeilka, die G attin eines ge
wissen W ilehalm, vom A lta re  des h l. M ic h a e l zu Velden, dem sie zinsbar 
gewesen, m it ihren Kindern erledigt und tauschweise dafür dem S tifte  S t. Peter 
zn Berchtesgaden zinspflichtig. (Quellen und Erörterungen I. 292.)

D ie  Vogtei Velden war als Fürstenlehen im  I .  1224 von Bischof Konrad 
an Herzog Ludwig I .  von Bayern gelangt; im  I .  1295 versetzten die Herzoge 
O tto  Ludwig und Stephan die Vogtei und das Halsgericht über Velden dem 
Bischöfe Heinrich von Regensburg. (A . a. O . V. 30. V I. 60.) D er O r t 
wurde 1266 von Herzog Heinrich verbrannt, 1272 dem Hochstifte Regensburg 
überlassen, 1326 wieder an Bayern gebracht. (Hohns Atlas von Bayern, 
Niederb. S . 120.)

D ie  P farrei Velden (kurroedz-Ä Vslston) bestand nachweisbar im  I .  1205, 
in  welchem Ja h r sie m it den von hier aus an das S t i f t  Au zu entrichtenden 
Abgaben aufgeführt ist; ein P farrherr dieses Ortes w ird uns aber erst im 
I .  1300 genannt m it X iiäsrious  äs 86«,n, plsbunus in  Vslstsn, OuiwniLus 
Xutispousnsis. Am 22. Januar 1351 incorporirte Papst Clemens V I. von 
Avignon aus diese Pfarrei der bischöflichen Tafel zu Regensburg. (Abschr. im 
erzb. O rd. Arch.) Am S t. Kathreintag 1484 gibt „M aister Geörig Schaf- 
mansperger kirchherr Z w  Tawfkirchn auf der M u tze ^ ) der Zeit gewaltiger vnd 
gesetzter S tathalter Herr petern Schafmansperger meines lieben prueders rechten 
kirchhrn des würdigen Gotzhawss vnd pfarrkirchn Sand Peter zw Velden frey- 
singer Bistumbs . . .  den vierenn des margktes zw Velden die gewalt . . . 
zw S tifften  ain Ewige fruemeß aus der bruederschaft vnd Zechschrein all 
gelaubigen Sein  . . .  die Meß sol gelesen werden vnd gehalten auf dem 
w ittern altar darauf rastend ist die heilig Jungksraw Sand kathrey." (O rig in a l 
im  erzb. O rd. Arch.) P farrherr Joh. Ulrich Haider besserte 1706 den Fond 
wie oben bemerkt auf.

Nach der handschriftlichen Pfarrbeschreibung aus dem Ende des X V I .  Jahrh, 
hatte diese Kirche damals 6 A ltäre m it den T ite ln : S t .  Peter, U. L. Frau, 
S t. Sebastian, S t.  Katharina, der hl. 12 Apostel und S t. Ursula.

Wohl „zum Felde" (älteste Dativform auf i). Das Okrou. Uotvio. schreibt ldlclei.
"0  Au der Märzen. X il Iinno rivum plurimus oonsistuut villuo, ci«w8 vuIZo vooant 

H,ul äsv Llurtsee, Apiau.
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Um diese Ze it bestand hier jedenfalls schon eine Volksschule, denn Pfarrer 
Wolfgang Gruber, f  1594, verrechnet bei seinen Ausgaben: „ I te m  die be- 
soldung vnd Tisch der Priesterschafft, Schulmaister vnnd Güster . . . "

I m  dreißigjährigen Kriege e rlitt die Pfarrkirche zu Velden arge Ver
wüstung und Plünderung. D er Hilfspriester Franz Höchst berichtet am
I I .  November 1653, daß „das A lta re  Kunimurn et 11. VirZ-. p rim o tsw p v rs  
8U60MMW von den soldaten > iro lünjrst vnd die k s Iü M u s  hinweckh genomen 
wordten." (Acten des erzb. O rd .)

Schon im  X V I I I .  Jahrh , war eine Theilung der sehr großen P farre i 
Velden beabsichtigt. Dem Pfarrherrn Johann Ulrich W o lf, der im  I .  1710 
von dem Hochstifte Regensburg präsentirt worden w a r, wurde, „w e il eine 
v ism sm stiu tion  dieser allzu weitschichtigen P fa rr resolvirt worden", bloß die 
Admission ertheilt. I m  I .  1715 erhielt derselbe zwar die Inves titu r als 
P farrer von Velden, „aber nur m it der Clausel: ressrvnto tsm sn fü rs  äis- 
pcmsnäi oirsu tiliu ls8  OsorZ'simsII et llsstenspusst." Eine thatsächliche 
Aenderung der bestehenden Verhältnisse tra t jedoch nicht ein.

Nach dem Tode des letzten von Regensburg aus präsentirten Pfarrers, 
des Grafen Ludwig von Berchem (st 24. M ärz 1811) fiel das Besetzungsrecht 
an die Krone Bayern. D ionys Häng! aus Freising war der erste von S . M . 
dem Könige ernannte P farrer von Velden.

Derselbe veröffentlichte 1819 eine S chrift: „E inladung zur tausendjährigen 
Jubiläum s-Feier^) in der Pfarrkirche zum hl. Petrus in  dem Markte Velden" 
und widmete dieselbe dem bayerischen Kronprinzen Ludwig Carl August.

D ie  Pfarrkirche zu Velden ist ausgestattet m it köstlichem seltenem Thurm 
baue im  Westen ungefähr vom I .  1450. D ie  ganz steinerne Weiße Spitze des 
Thurmes schließt m it einer prachtvollen gothischen Rose ab. Aus der gleichen 
Zeit stammt der schöne eingezogene Chor.

Laut Visitativnsprotocoll vom I .  1824 befanden sich damals in  diesem 
Gotteshause zwei silberne Monstranzen, deren eine, von gothischer Zeichnung, 
als sehr schön gearbeitet bezeichnet w ird. Von letzterer heißt es im Inven ta r 
vom I .  1585: „a in  gantz silberine Monstrantzen die man wöchentlich am 
Pfintztag zue dem Heyligen Sacrament brauchen thuet." S ie  ist noch jetzt im 
Kirchenschatze vorhanden.

Ueber Velden vgl. Deutingers ält. M a tr. §§. 204. 398. 589. 690; 
IV sn in g , NopoZr. Huvurius I I I .  159, m it Abb.; Huber, Eins. d. Christ.
I I I .  264. 269; Ostrouison dvlvviosvss I I .  593— 594; Non. Loio. X X X V I.  st. 
y. 63 ; Obernbergs Reisen I I .  315; S tum pf, Bayern, S . 308; Zimmermann, 
geistl. Calend. I I I .  558. 196; Apian, Topographie von Bayern, S . 267.

E rlach  kommt um das I .  1150 vor m it Volriost (äs) Lrstrst, der ein 
daselbst befindliches G u t zum S tifte  MooSburg schenkte. (Vrs^sterZ', 6oä. 
8. Osstnli X . 150.)

I n  der Pfarrbeschreibung vom I .  1585 heißt es von dieser F ilia le : „D e r 
Chor als haubt A lta r ist dedicirt I n  der Ehren 8. Leonhardi, daselbsten Wirt 
wöchentlich ein gestiffte Meß am Freytag gehalten." D ie  beiden anderen Altäre 
waren in stou. 8. Orueis st 8. Im n rs n tii geweiht.

Neben dem Seitenaltare der Südseite steht eine schöne altdeutsche Figur 
des hl. Leonhard, die wohl einst auf dem Hochaltar stand. Mensa ähnlich der 
in  Gebensbach.

Die Feier erstreMe ,ich vom 23.—30. Mai des genannten Jahves.
Westermayer: Diöcesan-Beschreil'ttng. III. 32
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M ü n s t e r , * )  eines der Urklöster des Landes, aus dem Anfange des 
V I I .  Jahrh ., w ird in  seiner einstigen Bedeutung geschildert in  A l. Hubers 
Werk: Einführung des Christenthums I I I .  269 ff. Unter den im V I I I .  Jahrh , 
bestehenden Klöstern ist es nicht mehr genannt.

Um das I .  1150 war es der Sitz eines Edlen, Ile rko c t äs L lvonstsr, 
der zu Moosburg als Zeuge erscheint, (büs^berg-, soä. 8. ( la s tu li X . 173.)

I m  X V I .  Jahrh , war an der Stelle der einstigen Klosterkirche nur mehr 
eine ärmliche Capelle m it e inem  A lta r vorhanden, die nicht einmal eine 
Sacristei besaß.

K le in v e ld e n  hieß in  früherer Zeit L liu u s rv s lä s n ;* *  ***)) im  herzoglichen Urbar 
aus dem Anfange des X IV . Jahrh , ist es in  dieser Form verbucht m it 2 Höfen, 
die 20 Schilling Pfenninge G il t  entrichteten. (Lion. Loio. X X X V I.  b. p. 62.)

Während der O r t  in  den Pfarrbüchern noch im  I .  1585 „M ünder 
Velden" genannt w ird , findet er sich in der gleichzeitigen apian'schen Topo
graphie schon in  seiner jetzigen Schreibung aufgeführt: X ls in  V s iän  pag-us, 
tswplurn aä IVumbask r i r i  sinistrnrn. I n  der Kirche gute alte B ilde r der 
Gottesmutter und der 12 Apostel; ebenso alte Sculpturen, S t.  Corbinian und 
S t .  Wolfgang.

P a u lu s z e l l  ist jenes O slla , woselbst im  I .  1132 durch Heinrich von 
Moosen ein Hof zum S tifte  Berchtesgaden gegeben w ird. (Quellen und E r
örterungen I .  258.)

Diese Filialkirche war zu Ende des X V I. Jahrh, vortrefflich ausgestattet; 
sie hatte 4 ganz silberne Kelche und 3 Meßgewänder m it je einem goldenen 
Kreuze.

I m  I .  1673 w ird diese F ilia le  „8 .  k a u li gottshaus Niederzell" genannt.

G i f t t h a l  w ird  1483 fast unverändert als O M u s tU **) unter den D ota
tionsgütern des Gesellenstandes zu Nuprechtsberg angeführt. (Erzb. O rd . Arch.)

D ie  Pfarrbeschreibung vom I .  1585 verzeichnet: „D as  erst Gotshauß 
oder F il ia l zue G iffta l. I n  diser F il ia l hat es nur einen A lta r, der ist 
in  der Ehren des Heyligen Johannis Evangelisten vnd Apostels dedieirt." D ie  
sunderndorffer'sche M atrike l vom I .  1524 sagt einfach: sapsliu 8. .loannis 
props ?Aulu8xeII uow ins  O M a i! . T ie  schmidyche M atrike l vom I .  1740 
nennt wohl richtiger als Patrone S t.  Johann Baptist und S t.  Johann 
Evangelist.

D ie  gothische Kirche besitzt unter anderen Sculpturen 2 prächtige altdeutsche 
Apostelstatuen S t.  M atth ias und S t. Bartholomäus.

S c h le g e ls re it wird in  den älteren M atrikeln mehrfach bloß Reith ge- 
genannt und kann darum wegen der vielen gleichlautenden O rte aus früher 
Zeit nicht sicher nachgewiesen werden.

D ie  schmid'sche M atrike l (1740) sagt: Ilso lss ia  kilia lis 8. ^ n ä rs u s  in  
k s itk , a lias kZskIoAslsrsitk . . . sxiZ'uus struotnras Irakst a itu rs  unnrn in 
konorsm  8. ^n ä rs a s  ^p o s to li cisäisatuw.

E in  Conspect vom I .  1673 verzeichnet: 8 . ^nä rsao  zu Schlöglsreit 
Byburger Landgerichts.

G e o rg e n z e ll, sonst auch Oberzell genannt, eine Mönchsniekerlassung aus

*) Althochdeutsch: umnistinri — monLstvrinw.
DaZ mindere oder kleinere Velden.

***) Thal der Gift d. h. der Schenkung? Vgl. SchmellerZ Wörterbuch I. 816.
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der Zeit des hier beginnenden Christenthums läßt sich im IX . Jahrh , historisch 
belegen.

Unter Bischof Embricho von Regensburg (864— 891) schenkt Aspert, des 
Königs A rn u lf Kanzler, außer der Capelle zu Fetdun auch jene zu Ooliu nebst 
dem nahegelegenen (Usalpuü und (lepnntespuü zum S t i f t  S t. Emeram. 
(?6X, u>68. LN60. I. 3. p. 279.)

I n  der Pfarrbeschreibung vom I .  15)85 heißt es: „S e p u ltu r Georgen 
Zell . . .  in  der Herrschafft Neuenfraunhouen, von wellicher die Rechnung an 
vnd aufnimbt Herr Dsserns Freyherr zue gedachten A lt vnd Neuenfraun
houen."

N ik la s h a a g , ursprünglich I lu x e , ist vielleicht der Sitz des L llu ip iL Ü t 
äe lluZ'6, der um das I .  1150 m it mehreren Edlen der Umgegend zu M oos
burg Zeugenschaft leistet. (bVozNei-A, voll. 8. Oustuli X. 36.)

Dieses Gotteshaus, welches im  I .  1585 „ f i l ia l  zum Haag gelegen" ge
nannt w ird, hat in  der sunderndorffer'schen M atrikel (1524) das Patrocinium 
des hl. M a rtinus , während auf der apian'schen Karte vom I .  1566 der O r t  
schon „N M . Hag" verzeichnet steht.

I m  Thurme befinden sich noch alte A ltarflügel m it S t.  Barbara und 
S t .  Katharina.

J e tte n s te tte n  kommt zuerst unter Bischof Bnthurich von Regensburg (817 
bis 847) in  der Form lu /m I iD J  als.Kirchort des Gaues Feldun in  Dokumenten 
des S tiftes  S t.  Emeram vor. ( ? 6 2 , tües. unso. I. 3. y- 249.) Gewiß ist, 
daß um das I .  1150 ein U nZlIw un cko le d e n s te te ^ )  als Wohlthäter des 
S tiftes  Berchtesgaden erscheint. (Quellen und Erörterungen I .  244.)

Jettenstetten w ird noch im vorigen Jahrh, eine „Hochs. Berchtolsgadische 
Probstey und Hofmark" genannt. (Zimmermann, geistl. Calend. 11. 196.)

Ein altdeutsches Weihwasserbecken in der Vorhalle der Kirche zeichnet sich 
durch originelle Ornamentik aus.

L ireuz, ii l iu lis  eoolesia, 8. Ornois (15)24), w ird in  der Pfarrbeschrei
bung vom I .  1585 also geschildert: „F il ia l zum Heyligen Creutz I n  Neuen- 
fraunhouer Herrschafft Ligend. I n  diser F il ia l feind zwen A lthär. Der 
Erst als Chor A lthar ist dedicirt in  der Ehren des Heyligen KreutzeS, hat sonst 
khain gestiffte Meß dann allain an den geordneten Süngtägen D er ander 
A lthar S . V it i  . . ."  A u f dem Hochaltare die schönen gothischen Figuren 
S t. V itu s  und S t. Hieronymus. Außerdem ein wohl gleichzeitiger Crucifixus 
m it Dolorosa. An den Wänden Engelsköpfe m it Spruchrvllen als Capitäler.

GebenSbach, d s p u u to s p g s t/^ ')  unter Bischof Embricho von Regenö- 
burg (864— 891) bezeugt (Uen, tlms. I. 3. p. 48 ), ist um das I .  1140 
m it ÜSLsIo de (lobö lisyLe ll, m in is te ria iis  Xcolssio Ila tisüonLnsis et M io 
ejus XäM berto  beurkundet. (N on. Hole. I. 14.)

Zu Ende des X V I. Jahrh, war in  hiesiger Kirche „a in  B raun schanielottens 
stuckh, ein Meßgewandt m it einer figur S . Anna, vnnd seinem zuegshörn."

Von der Kirchenrechnung dieser F ilia le  berichtet P farrer Joh . Ulrich W o lf 
1720, dieselbe sei zu Dorfen in  der Plaichshürnischen Behausung von den 
churfürstl. hh. Beamten zu Erding aufgenommen worden.

Vielleicht Fluhwasier des 1a?.«.
Bei der Wohnstätte des 1s?o, ei» Personenname, der mit obigem »ach Fo»slrman» I. 810,. 
gleiche» Stanimes isi.

***) Nach O'ottharis Ortsnamen S. l>: Bach des Uapn».
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D ie  beachtenswerthe möusa des Hochaltars ist von gothischen Blendbogen 
durchbrochen. D ie  Pfeiler der Kirche zeichnen sich durch reiche Gliederung aus.

N e u f r a u e n h o f e n ,  früher Schenkenöd, ist als Kirchort und Schloß 
erst um das I .  1400 entstanden. W ig. Hundt erzählt seinen Ursprung so: 
„W ilhe lm  (von Frauenhofen, der Herzog Heinrichs von Bayern Hofmeister 
w ar) ließ sich von seinen Vettern von alten Fraunhouen gen Schenkenöd, so 
er erkaufst hat, theilen, bawet daselb den T u rn  vnd Kirchen, nennt er (soll 
heißen „e s ") m it Zulassung König Wentzeslai newen f r a u n h o u e n ,  wurden 
also m it Abtheilung der Gericht vnd Güter zwo Herrschafften, a lt vnd new 
Fraunhouen." (Stammenbuch l l .  S . 90.)

Schenkenöd war ehedem, nach derselben Quelle nur „am  schlechts Ge- 
iaidhauß".

I n  den I .  1716— 1717 erbaute Franz Ignaz Reichsfreiherr von A lt- 
und Neufraunhofen nächst seiner Schloßkirche ein Kapuzinerhospiz fü r 2 Patres 
und 1 Laienbruder. Dasselbe stand unter dem Quardian des Klosters zu 
München. A ls  Verpflichtung oblag dem Hospize die Celebration einer Wochen
messe fü r den S tifte r. Den Unterhalt der Mönche besorgte die Gutsherrschaft; 
dagegen war denselben jede Collectur untersagt. A ls  erster Superior erscheint 
17 Augustin von Regensburg; innerhalb der I .  1719— 1738 empfingen hier 
111632 Pönitenten die hl. Sacramente. I m  I .  1802 wurde diese klösterliche 
Niederlassung wieder aufgehoben. I n  hiesiger Filialkirche befinden sich mehrere 
Grabmäler der edlen, später reichsfreiherrlichen Familie von A lt-  und Neu
fraunhofen m it vielen Wappen. I m  Schiff der Kirche die Grabdenkmäler des 
Freiherrn Karl Theod. v. Fraunhofers) und seiner Gemahlin m it lebensgroßen 
Figuren von Casp. Zumbusch.

V g l. über das hiesige Hospiz Deutingers alt. M a tr. §. 67 ; Pöckl, die 
Kapuziner in  Bayern 1826, S . 8 u. 26.

O b e r e g e lh o f  ist wahrscheinlich L n iio itö s lro v v n ,^ )  c. 1075 beurkundet. 
(C artu la r d. K l. Ebersberg S . 39.)
Aus Velden sind mehrere verdiente Männer hervorgegangen. Magister Kaspar K l in g s 

oh r, 1492 Professor der Medizin an der Wiener Hochschule. Christoph Engelberger 8. 4., 
geb. 1593, ch 1683, Hofprediger zu Neuburg, veröffentlichte Gedichte und Predigten. Adam B u rg 
haber 8. 3., geb. 1608, war 1654 Rector des Collegiums zu München, dann durch 16 Jahre 
Professor an der Universität Freiburg, starb zn Constanz 14. Juni 1687. Vorzüglicher Dogmatiker 
und Casnist. Sebastian S eem ille r, Chorherr zn Polling nnd Professor zn Ingolstadt, geb. 1752, 
7 als Pfarrer zu Forstenried 22. Angust 1798. Literarhistoriker und Orientalist.

7. Vilslern.
Pfarre i m it 757 Seelen in  160 Häusern.

ObervilSIer», D., Pf.-S. 108 S.24 H. 0 „,K il. 
Eckertsdorfen, W. . . 31 „ 5 „ 2 „
Giglberg, E.................  6 „ 1 „ 1 „
Hackenkam, D. . . . 35 „ 7 „  0,- „
Holzen, W...................15 „ 2 „ 0,) „

Marsberg, W. . . 19 S. 5 H .1 „K il.
Mölling, E. . . . 5 „
Ofner, E................... 1 „ 1 „
Pfönnigsöd, W. . . 15 „ O .. 1.-
Sadelstadt, E. . . 6 „ 1 „ 1

*) Er war der letzte eines uralten berühmten Geschlechtes, dem wahrscheinlich schon Bischof 
Friedrich Fronhofer von Chiemsee, auch von Frannhofen genannt (1292—1893) angehört. 

"4  Bei den Höfen des Egilold. Förstemann I. 29.
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Stockham, D................. 02 S. lO H. 2 Kil. Hnngerhnm, W. . . . I I S . 2 H. 3,, Kil.
Untervilslern, D., Pf.-K. Kleeberg, E. . . 1 „ 4 „

Schule, . . . . 17 „ 11 „ — Kronberg, E. . . . - i> 1 „ 3
Hinterskirchen, D , Flk. Lexmnhl, E. . . . . 6 1 „ 2 „

Schule, -j. . . . .  71 „ 18 ., 3 Neuhäusl, E. . . - - 4 „ 1 „ 4
Aigen, W. . . . . . 10 „ 2 „ 3 „ Niederbairbach, D. . . 39 „ 11 „ 3 „
Angersöd, E...................5 „ 1 „ 3 „ Ofen, E. . . . - - b „ 1 „ 4
Breitemvies, W. . . . 10 „ 2 „ 3 Ried, W. . . . . . 19 „ 3 „ 3
Brunn, E.......................1 „ 1 „ 3 „ Schirkhof, E. . . . . 6 „ 1 „ 3
Dombach, D. . . . . 19 „ 11 „ 2,,. „ Schneitberg, W. . - - 1-i
Gammelsreit, E. . . . ö „ 1 „ 1 „ Schraukbaum, W . . 31 „ 6 „ 4
Haberthal, W................. 31 „ 6 „ 4 Straß, W. . . . - - 13 ,, 3 ,, 3,5
Hochstraße, W. . . . 12 „ 3 „ 3 Streitbcrg, E. . . . . 3 „ 1 „ 3
Hohenwart, W. . . . 27 „ 6 „ 4- ,,

Anmerkungen: 1) Die Einöden Gilg und Ester! bei Deutinger werden nicht mehr erwähnt; 
neu erscheinen Hochstraße und Neuhäusl.

2) Umfang der Pfarrei 10 Kilometer.
3) Wege nicht gut.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Vilsbibnrg und in die politischen 

Gemeinden Vilsleru, Holzhausen und Ruprechtsberg.

I .  p farrsch: O b e r v i ls le r n ,  am Lerner- oder Baierbach und an einer Neben
straße von Velden nach V ilsb ibnrg gelegen. Nächste Eisenbahnstation V ils -  
biburg, 10 Kilometer entfernt. Post Velden.

Pfarrkirche in  Untervilslern. Erbauungszeit unbekannt. Restaurirt 1878. 
S ty l  ursprünglich gothisch, jetzt Renaissance/ Geräumigkeit zureichend. B au 
pflicht die Kirche. Satte lthurm  m it 3 Glocken, gegossen 1878 von Spannagl in  
Landshut. 0on8. ckub. Patrocinium am Feste des h l. Ulrich. 3 a lt. port. 
8s. L . 6m . bei der Kirche ohne Capelle. O rgel m it 6 Reg. G o t te s 
d ienst an allen Sonn- und Festtagen. Ewige Anbetung am 6. M ärz. Sept.- 
Ablässe am Patrocinium, Pfingstsonntag und Kirchweihfest. Aushilfe  in  der 
Nachbarschaft ist zu leisten: 1) in  Baierbach am Andreas- und Josephifeste, 2 ) in 
Holzhausen am Feste des hl. Valentin, 3) in Velden am Sebastianifeste und 
am Gedächtnißtage Allerseelen, 4 ) in  Ruprechtsberg am Feste des hl. RupertuS, 
5 ) in  Neufraunhofen am Frohnleichnamsfeste. Außerordentliche Andachten: im 
Advent täglich Rorate nach Angabe, an den Fastensonntagen Nachmittags statt 
des sonst herkömmlichen Rosenkranzes Kreuzweg. —  S t i f t u n g e n :  6 Jahrtage 
m it V ig il, Requiem und Libera, 2 Jahrmessen. —  Meßner und Cantor ist der 
Lehrer. — Vermögen der Kirche: u) reut.: 7850 44., b ) nichtrent.: 11000 44.

! l .  F ilia lk irch e : H in te rs k irc h e n , am Lernerbache gelegen. ErbannngSjahr unbe
kannt. Zopfstyl. Hinreichend geräumig. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm 
m it 2 Glocken. Ooiw. (lud. Patrocinium am Feste M a ria  H imm elfahrt.
3 u lt. port, 8s. 6 w . O rgel m it 0 Reg. G o tte sd ie n s t täglich durch den 
Cooperator. Concurs am Scapulierfeste. —  S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem.

S c a p u l i  e r b  r ü d e r  scha f t ,  errichtet m it oberhirtlichem Consens vom 
23. September 1750 durch Instrum ent vom 22. August 1750. Hauptfest am 
Scapuliersvnntag. Convent je am 2. Sonntag im  M ona t; an den Frauenfesten 
marianische Andacht. Am Tag nach dem Hauptfeste Seelengottesdienst; ebenso 
jeden Quatemper. —  Vermögen confundirt m it dem Kirchenvermögen.

Meßner und Cantor der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: u) ren t.: 
10000 44., d ) nichtrent.: 10000 44.

I I I .  Pfarrverhältnisfe: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 4414 44. 97 ,,sj>., 
Lasten: 746 44. 76 ^>., Reinertrag: 3668 44 21 /H. Ouuscapital zu 2500 7l4
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bis 1900 m it jährlich 150 1!/. zu tilgen. Widdum: 19 kn 93 u 26 qm —  
58 Tagw. 50 Dezim. Aecker, 12 üa 3 a 10 <im —  35 Tagw. 31 Dezim. 
Wiesen. Durchschnittsbonität: 9. Pfarrhaus 1852 zweckmäßig umgebaut, ge
räumig, auch ziemlich trocken. S tad l noch a lt m it Strohdach, S ta llung 1842 
neugebaut. Baupflicht bei beiden der Pfarrer. Hilfspriester: 1 Cooperator in 
einem eigenen Hause. D ie  Matrikelbücher beginnen 1680.

IV . SchulverlM tuissr: 1) Schule in  Untervilslern m it 1 Lehrer, 80 Werktags- und 
30 Feiertagsschülern; Schulhaus 1868 erbaut.

2) Schule in  Hinterskirchen m it 1 Lehrer, 60 Werktags- und 20 Feier
tagsschülern. Schulhaus 1849 erbaut. I n  die hiesige Schule kommen Kinder 
aus der P farrei Holzhausen.

Kleine Notizen. V i l s le r n ,  ursprünglich läsen, le ren ,'*) kann vor dem X iV .  Jahrh , 
von den vielen anderen m it 4  s n i zusammengesetzten Ortsnamen unserer Diöcese 
nicht m it Sicherheit unterschieden werden. A ls  wahrscheinlich läßt sich an
nehmen, daß jener Oaänlrisns cke Iberen, der m it L igelruräus äs Lbsrsprm t 
um das I .  1180 zu Ammenperch als Zeuge erscheint, zu V ils le rn  seßhaft ge
wesen sei (N on. öo is . V ! l .  485.) A ls  P farre i und Decanatssitz des späteren 
Decanates Landshut finden w ir  V ils le rn  (U srsn ) in  der M atrike l vom I .  1315 
aufgeführt. E in  P farrherr dieses Ortes w ird uns genannt m it v .  äsnnnss 
U isärsr, plsdnnns in  V ils ls ru , welcher im  I .  1475 bei der vom Bischof 
S ix tus  berufenen Synode zu Freising als Abgesandter des Decanates, Landshut 
sich einfand. (N s is lis ib ss l:, Irmt. I^risinA-. I I .  2. X . 354.)

D ie  Differenzirung V ils le rn  begegnet uns übrigens schon im  X IV . Jahrh . 
I m  I .  1321 verschafft ein gewisser Erntreich, Bürger von B iburg , seinem 
Sohne, dem Bruder Heinrich zu Reitenhaslach 1 T Pfenning aus dem Hofe zu 
Bilsäklaren zu einem Seelgeräth, welcher Hof nach dessen Tode dem Kloster 
verbleiben sollte. (Hohn, Atlas von Bayern, Niederbayern, S . 122.)

Ueber die früheren Pfarrverhältnisse daselbst berichtet P farrer Johann 
Strohacker im I .  1619 an Bischof V e it Adam zu Freising: „Erstlich souill 
das In s  i>rs8sntunäi meiner ahnvertrauten P fa rr L e h rn  in Fraunhouer Herr
schafft ligent betrifft, Waiß ich n it anderst, als daß Es Ew. Frstl. gndn selbst 
angehörig, Massen m ir berürte pfarr denn 17. December verwichen 1597 
J a rs  durch deroselben Zeit meinen genedigisten Herrn » rä inurinm  Zue Frey
sing (ohne ander Herrn p russsn tirung) gnedigst verlihen worden. Aber die 
Weltlich p 088688ion hab ich von dein Freyherrn zue Fraunhouen, in deren 
Herrschaffts gezürgck ermelte P fa rr ligent, Den 14. October .^nnn 1601 
Empfangen." (Acten des erzb. O rd .)

Eine „Beschreibung des P fa rr Widens zu V ils leh rn " vom I .  1672 be
sagt u. a.: „D e r P farrhof dabey im  Veldtpau am hueben vorhandteu, ist m it 
ainer Ehehalten, auch obern Wohn- vnnd Clainen S t ib l,  so dann Ähuehcl. 
Kheller, Cäinmer, Roßstall- vnnd Hey Obern von Holzwerch, alles zimlich von 
Wirthen*'''*) Vnnder amen m it Schindlen eingedeckhten Tach erpautt . . . 
dann in  dem darbey eingefanngnen sehr Clainen G ä rtt l etliche Weixelpämbl 
stehen." (Ib iä .)

Am Orte des Pfarrsitzes bestand jedenfalls noch im  X V I .  Jah rh , ein 
adeliges G ut, denn im  I .  1569 ist beurkundet: Hanns Dietrich Hinderskirchner 
zu Ober F ils le rn , salzburgischer Castner zu M ühldorf.

*i Hütte, Zell, Mederlasi'ungSplah. (Freudensprung.I 
Von Würden, d. h. anständig.
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D ie  älteste »och vorhandene S tiftu n g  zur Pfarrkirche V ils le rn  ist ein 
Ia h r ta g  fü r den Pfarrherrn Paul Huber daselbst, dessen Urkunde das Datum 
15. Dezember 1613 trägt.

D ie  P farrei war noch, wie oben zu ersehen, im  I .  1597 lib s ra s  oolla- 
tio rn8; in der schmid'schen M atrike l vom I .  1740 w ird sie eine Wechselpfarrei 
genannt.

Ueber V ils le rn  vgl. Deutinger, ält. M a tr. §§. 149. 398. 581. 689; 
Freyberg (Hund) histvr. Schriften u. Urk. I I I .  411; Apians Topographie von 
Bayern, S . 270.

H in te rs k irc h e n , vielleicht das schwer bestimmbare inuäu rtm inu ,*) welches 
um das I .  1150 erwähnt w ird ( lü -e y d s rA - , Lost. 8. Oa.UuIi IT  124) kommt 
als F ilia le  41 in störn v lli ro llen in  der M atrike l vom I .  1315 vor.

Das D o rf war Sitz eines eigenen Adels; M a rtin  der Hinterskirchner 
liegt im Gotteshause daselbst begraben ( f  1450) und hat eine ewige. Messe 
in demselben gestiftet.

Z u  S t r a ß  bei Hinterskirchen zeigen sich Spuren einer Römerstraße von 
Kraiburg nach Landshut. (A . Huber, Eins, des Christenthums i l l .  64.)

Eckersdorfen kommt als L rk g n llu r tö s s to r l'^ )  im I .  856 vor. (Hundt, 
Urk. der Karolingerzeit, S . 16.)

Von 1816—t82-l wirkte hier als Pfarrer Joh. Nep Fischer ans Bayersoien, früher Hof
meister und Militärspital-Caplan; starb zu München 18. August 1829. Derselbe schrieb u. a.: 
Entwurf einer Gymnastik für die Jugend. Augsburg 1799.

8. Wambach.
Pfarre i m it 1081 Seelen in  168 Häusern.

Wambach, D „ Pf.-K., Pf.-S., Schule, Tuldiirq, W., Flk., 4 . . .39 S. 5H .3 Kil.
111 S. 19 H. — Kil. Brandstätt, E................. 6 „ 1 „ 5

Vichl, W................... - 3- „ 7 „ 2 Buchöd, W................... 4 „ 3 ,7
Gretclsberg, W. . . . 29 „ 4 „ 1 Englschulding, W. . . 31 „ 7 „ 2 „
Heck, E....................... - 8 „ I „ 2 Hnngerau, (i.................. 8 1 ,, 1
Höh, E.................. . 11 „ 1 „ 2 „ Kleinstadel, E. . . . 6 „ 1 „ 4 „
Lehen, E.................... . 9 ,. 2 „ 1 Maierhof, E.................. 7 „ 1 4 „
Müh,Hof, E. . . . . 13 „ 1 „ 2 Nunberg, E................... 9 „ 1 „ 2 „
Oberwambach, E. - 23 „ 2 „ 1 Pfanhub, E................... 9 „ 1 „ 3 „
Ostenwinkel, W. . . . 23 „ 4 „ 2 „ Schachten E................... 6 „ 1 „ 4 „
Slaudhans, E. . 10 „ 1 „ 1„ Schönau, W.................. 11 „ 2 „ 2 „

Gcisellmch, D., Flk., ^ . 93 „ 16 2 Waltcrsberg, W. . . . 21 „ 3 „ 2
Altmannstäit, E. . . , 4 „ 1 ,. 2 M rq h a rtiilg , D ., Flk.,
Bach, W................... - 19 „ 4 „ 2 Exp.-S., Schule, -1 . 42 „ 8 „ ,̂7
Grostschafhansen, W. > 41 „ 5 .. 5 Diemating, W .*« ) . . 48 „ 6 „ 1,2 „
Hofstätt, E. . . . . 9 „ 2 „ 3 „ Fuchsöd, E.................... 8 „ 1 .. 1,,
Kegelreit, E. . . . . 9 1 „ 2 Garnzell, W.................. 2d „ 4 ,, 0,„ „
Kleinschafhausen, W. . 28 „ 4 „ 3 Giqelberg, E . . . . 10 „ 1 .. o,„
Krottenthal, W. . . . 20 „ 3 „ 2 Hnmmerlbach, D. . . . 85 ,. 14 „ 2,2
Macherhof, E. . . . . 20 „ 2 „ 2 Hofstätt, W.................... 16 „ 2 0„ ...

Pirka, E................... . 12 „ 1 „ 3 „ Penk, E......................... 11 „ 1 . u . „

*) Ableitung unsicher.
Dorf des Lroanllart. Förstemann I. 382. 
Entfernung vom Expositnrsihe.
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Neichersdorf, W ., F-lk. . 40 S . 5 H . 2 „ K i l .  > Schelchenvils, D . - . -43 S . 8 H .0 „ K i l .
Reitgarten, W . . . - 38 „ 7 „  1,„ „  ! Wimberg, E .....................6 „ I  „ 1,,. „
Rothenkaste», E. . . . 8 „ I  „ 0,„ „ i

A n m e r k n n g c in  .!) Bei Dentinger finde» sich nicht die Einöden Brandftätt, Maierhof und
Bnchöd.

2) Umfang der P farrei circa 40 Kilometer, der Erpositur 12 Kilometer.
3) Wege beschwerlich.
4) Die Ortschaften der P farre i gehöre» in  die Bezirksämter Erding, Landshut und V ilsb iburg  

und in die politischen Genieinden Wambach, Laufkirchen, Steinkirchen, Hohenpolding, 
Su ld ing , Neufraunhofen, Kicchberg, Garnzell und Reichersdorf.

5) Am 4. August 186-1 wurde die F ilia le  Kögning m it M ög ling  »ach Steinkirchen ansgepfarrt; 
ebenfalls ansgepfarrt (nach Tanfkirchen) wurden die Ortschaften E in ling und Reckenbach, 
sowie vom Expositnrsprengel die Ortschaften Rosenöd, Sochenberg nnd Matzenan; eingcpjarrt 
hingegen ans der Pfarrei Velden die Ortschaften Nnnberg, Hnngeran, Engelschnlding, 
Pfauhnb, Waltersberg und Schönan.

I .  P  f l i r r  sch: W am bach, an der Zweigstraße von Neufraunhofen nach Tauftirchen 
und Dorfen sehr einsam und tief gelegen. Nächste Eisenbahnstation Dorfen, 
20 Kilometer entfernt; Post Beiden, 10 Kilometer entfernt.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt; restaurirt 1872. Ohne ausge
prägten S ty l.  Geräumigkeit viel zu beschränkt. Baupflicht Dezimatoren. Kuppel
thurm m it 3 Glocken, gegossen 1861 von Ignaz  Bauer in  München. Oorm. 
ckud. Patrocinium am Feste des hl. Lampertus (17. September). 3 a lt. po rt. 
8s. L . Om. Orgel m it 6 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t regelmäßig in  der 
Pfarrkirche. Ewige Anbetung am 17. November. Sept.-Ablässe an den Festen 
M a riä  Reinigung, Verkündigung und Rosenkranzsonntag. Außerordentliche A n
dachten: an den 4 letzteren Sonntagen der Fasten Fastenpredigt m it Rosen
kranz, gestiftet; an allen Samstagen des Jahres, sowie während der Allerseelen- 
octav täglich Armenseelen-Bruderschafts-Rosenkranz; jeden Sonntag Nach
mittags Rosenkranz. Am 2. J u l i  B ittgang nach Hohenpolding, m it geistlicher 
Begleitung. —  S t i f tu n g e n :  35 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 9 J a h r
tage ohne V ig il,  3 Jahrmessen.

A lle rs e e le n -B ru d e rs c h a ft, nach unvordenklichem Bestände oberhirtlich 
errichtet am 23. M a i 1680; aggregirt der Erzbruderschaft in  München am 
24. J u n i 1680. Hauptfest am 3. Sonntag nach Ostern; an den 4 Quatemper- 
sonntagen Nachmittags Predigt, Rosenkranz und Libera, Tags darauf V ig il 
und Seelenamt. —  Vermögen der Bruderschaft: 3000 4/.

Meßner ein eigener, Cantor der Lehrer des Ortes. Kein eigenes Meßner
haus. —  Kirchenvermögen: a) renk.: 11339 47., i i )  nichtrent.: 27969 4L

I I .  F ilia lk irch e n : 1) G e ise lbach, an einer Verbindungsstraße zwischen Wambach 
und Moosen gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1873. Ohne 
ausgeprägten S ty l.  Geräumigkeit zureichend. Baupflicht Dezimatoren. Kuppel
thurm m it 2 Glocken. 6mm. ckud. Patron der hl. Nikolaus. Patrocinium 
am Sonntag nach dem Feste des Heiligen. 3 u lt. kix. 8s. 6m . Orgel m it 
6 Reg. Wenn die Cooperatur besetzt ist, hat Geiselbach regelmäßigen Sonn- und 
Festtagsgottesdienst durch den Cooperator, andernfalls aber nur am Patrocinium, 
am Stephanitag, Oster- und Pfingstmontag durch den Pfarrer. Sept.-Ablässe 
am Patrocinium und am Feste des h l. Stephanus. -- S t i f t u n g e n :  1 Jährtag 
m it V ig il und Requiem, 3 Jahrtage ohne V ig il,  10 Jahrmessen. —  Meßner 
ein G ütle r des Ortes, Cantorder Lehrer von Wambach. —  Vermögen der Kirche: 
n) rent.: 33928 4L., b) nichtrent.: 11500 4L.

2) S u ld in g ,  am Suldingerbach einsam und hoch gelegen. Erbauungszeit 
unbekannt. 1873 restaurirt. Kein ausgeprägter Baustyl. Hinreichend ge-
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räumig. Baupflicht Dezimatoren. Kuppelthurm mit 2 Glocken. 6on8. ckub. 
M tulus: Kreuzerfindung; Patrocinium am 3. M ai, resp. am folgenden S o n n 
tag. 3 ult. Lx. 8s. 6m . Orgel mit 6 Reg. F es tg o tte sd ien s t nur am 
Patrocinium. Sept.-Ablässe am Patrocinium und am Feste des hl. Sebastian. 
S t i f tu n g e n :  3 Jahrtage mit Vigil und Requiem, 15 Jahrmessen. —  Meßner 
ein Gütler des O rtes, Cantor der Lehrer von Wambach. — Kirchenvermögen: 
L! > rent.: 23219 4V, b) nichtrent.: 3345 M

HI. Pfarrverhältnisj'e: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 4924 4/. 24 ^ . ,  
Lasten: 1299 Mi 13 ^ . ,  Reinertrag: 3625 4 /. 11 />/>. Onuscapitalien zwei; 
das erste bis 1889 mit jährlich 342 4V. 86 abzusitzen; das zweite bis 
1889 mit jährlich 200 M., von 1889 bis 1898 mit jährlich 250 4 /. zu 
tilgen. Widdum: 18 du 74 u 55 Tagw. Aecker, 8 im 51 u 82 gm — 
25 Tagw. Wiesen. Durchschnittsbonität: 9. P farrhaus: ein früheres erbaut 
1719/20 durch Pfarrer Gregor Wagner, das jetzige 1801; geräumig und passend, 
nicht ganz trocken. Oekonomiegebäude entsprechend. Baupflicht bei beiden der 
Pfarrer. —  Hilfspriester: statusmäßig ein Cooperator, welcher im Pfarrhose 
wohnt. —  Beginn der Matrikelbücher 1640.

IV. Schulverhältnisse: Schule in Wambach mit 1 Lehrer, 90 Werktags- und 
40 Feiertagsschülern. Schulhaus 1872 neuerbaut. — Von Krottenthal gegen 
die Kinder in die Schule nach Moosen, von Groß- und Kleinschafhausen nach 
Taufkirchen, von Bichl und Ostenwinkel nach Neufraunhofen.

S c h M p M i r  B m g l M i i n g
i. Expojltnrllfl: B u r g h a r t in g ,  an der kleinen V ils einsam und tief gelegen. 

Nächste Eisenbahnstation Moosburg, 17 Kilometer entfernt. Post Warteuberg.
Exposliurkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1865. Renaissance

styl. Hinreichend geräumig. Baupflicht die Dezimatoren. Kuppelthurm mit 
- 4 Glocken, gegossen in Laudshut 1863. Patrocinium am Feste des hl. V itus 

(15. Ju n i) . 3 ult. üx. 8s. ?>. 6m . bei der Expositurkirche, ohne Capelle. 
Orgel mit 4 Reg. G o tte s d ie n s t regelmäßig durch den Expositus. Ewige 
Anbetung am 3. Jan u a r. Sept.-Ablässe am Dreifaltigkeitssonntag und am 
Schutzeugelfefte. Außerordentliche Andachten: in der Fasten an allen S o n n 
tagen Oelbergandacht mit Predigt, freiwillig; an allen Sonn- und Feiertagen 
des Jah res  Rosenkranz, gestiftet; an den höchsten Festtagen und deren V or
abenden Vesper, ebenfalls gestiftet. Am Feste M ariä Heimsuchung Bittgang 
nach Hohenpolding mit geistlicher Begleitung. — S t i f tu n g e n :  12 Jahrtage 
mit Vigil und Requiem, 10 Jahrmessen. — Meßner und Cantor ein O r ts 
bewohner. —  Rentirendes Vermögen der Kirche: 14300 47.

II. F ilialkirche: R e ic h e rsd o rf , in einsamer Gegend gelegen. Erbauungsjahr 
unbekannt. Restaurirt 1872. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. B au
pflicht die Kirche und Dezimatoren. Kuppelthurm mit 2 Glocken. 6ous. club. 
Patron der hl. Georgius. Patrocinium am Sonntag nach dem Feste des 
Heiligen. 3 alt. üx. G o tte s d ie n s t  am Oster- und Psingstdienstag, am 
Patrocinium und am Feste des hl. Johannes Evang. — Den Meßuerdienst 
versieht der Meßnergütler im Orte. — Rentirendes Vermögen der Kirche: 
14000 4L

III. Expositurverlsältuiste: I4ii. eollut. Einnahmen: 782 4L 70 /H., Lasten: 
1 4L 70 /H., Reinertrag: 781 4L Expositurhaus 1850 erbaut, beschränkt.
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sehr feucht. D ie Baulast trägt die Schulgemeinde. —  Matrikelbücher führt 
der Expositus nicht.

IV . Zchulvcrh liltinssr: Schule in  Burgharting; Lehrer ist der Expositus; 81 Werk
tags- und 50 Feiertagsschüler. D as neue Schulhaus (Schulsaal) 1880 ge
baut. Aus den Ortschaften Froschbach, Krumbach, Neuwagner und Reumaier 
im  Tha l der P farrei Steinkirchen, ferner von Nosenöd, H ilger am Weiher und 
Quick der P farrei V ilsheim , und von Ried, Perzau und Jnholzen der P farrei 
Buch am Erlbach besuchen Kinder die Schule in Burgharting.

Kleine Nöthen. W am bach, IV a raw m puü /*) kommt in  Freisinger Documenten im
IX .  Jah rh . vor. D er Priester S intperht verfügte sich im I .  836 nach Isen, 
wo Bischof Erchanbert sich aufhielt und übergab ihm als Eigenthum der D om 
kirche in  Freising seinen Erbbesitz zu K upilssdork und Ilr in ä p a ü  (Reibersdorf 
und Rimbach bei Obertaufkirchen), sowie zu IV uram rupu li, welchen Besitz er 
auf Lebenszeit noch als Lehen behielt. (L le ie lls lbeoü , llm t. bülsinA-. i .  2.
X . 591.) M i t  dem Namen einer P farre i erscheint „Wampach" nebst 2 nicht 
ausdrücklich genannten F ilia len in  der M atrike l Bischof Konrads I I I .  vom 
I .  1315. E in P farrrer des Ortes tr it t  in  den I .  1414 und 1415 m it 
Konrad R iß in  den Urkunden auf. Sein mittelbarer Nachfolger, Christoph 
Dachsauer, Chorherr zu Isen, nennt sich 1474 Pfarrer zu Bampach. (OeismÄna.)

Am S t. Jakobstag 1414 stiftet Hanns der M ayrhouer, Kirchherr zu 
Moosen m it dem ihm gehörigen Zehent zu Geißlbach eine zweite Hilfspriester
stelle zu Wampach. I n  dem Stiftsbriefe heißt es u. a.: „V nd  soll auch der
selbe Gesell all Monntag zu Geißlbach ain Meß haben vnd die n it vnderwegen 
lassen . . . that E r das n it, so soll E r dem Heilligen Bischof S t.  N icolai zu 
Geißlbach fü r die Meß zu Peen geben ain P fundt wax, als oft er das vber- 
ferth." (Abschr. im erzb. O rd .)

P farrer M atth ias S tadler zu Wambach gibt im  I .  1585 Bericht von 
seinem Pfarrgotteshause und bemerkt: „U utrouus der pfarrkhirchen ist Lanotus 
I-km ipartus. . .  auf disem altar werden auch veneriert ichio) alle gläubige seelen: 
zu Quat.-Jartägen. D er Ander A lta r, so neben dem predigstuel, ist diser auf 
welchem veneriert W irt Luimtus Dctrus st sodem d is eslebrutur. Es wiert 
auch da Veneriert Lauetim  Andreas. A uf dem dritten A lta r w iert Veneriert 
8. V ig i l iu s  s t isA itu r Nisss. eodem die. Es w iert auch alda Veneriert 
8uu6ta K a th a rin a ."  Von dem Einkommen seiner Hilfspriester sagt obiger 
Berichterstatter: „E s  sein auch bey diser pfarr zween Ooudjutoi'ss, die haben 
I r r  (koileotur von der gemain in D ra it ainer bey 5 schöfl khorn, von der 
khirchen I r  genandts gelt bey zehen gülden, daß ainer sambt den Accidentalibus 
aus siben vnd dreißig gulven möcht khommen." (Acten des erzb. O rd .)

Eine eigenthümliche S tiftu n g  w ird uns aus dem I .  1715 gemeldet. 
P farrer Gregor Wagner zu Wambach und Christoph M ayrthaller, Meßner 
dortselbst erkauften von dem abgetretenen Pfarrer S im . Heber miteinander einen 
ludeignen Acker, die „Hecherbraiten" genannt, zu dem Zwecke, daß das dom i
nium  direotum  dem Pfarrgotteshause, das u tile  aber einem zeitlichen Pfarrer 
zu Wambach zustehe, der davon gewisse Reichnisse zu geben hatte. D ie  S tifte r 
bedingten sich außerdeni Anniversarien aus.

'0  Zum  warmen Bache. (Heule Suldingerbach genannt.) Freudensprung, dem Förstemann 
folgt, erklärt den O rt für Wambach bei Gricsstätt, welches aber damals in  einer fremden 
Diöcese lag und non den mitgenannten Ortschaften weit entfernt ist. Freudensprung selbst 
taun einen Zweifel an der Nichtigkeit seiner Deutung nicht unterdrücken.
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Von dem Pfarrer Nicolaus Karner, der am 3. August 1819 hier starb, 
wird gerühmt: prueeipuns wusiorm st mutüöwutiong.

Auf der apianischen Karte von 1566 ist dieser Pfarrort „Wanpack" ge
nannt. Im  I .  1524 noch Iiborue eollutionck, erscheint es im I .  1740 als 
Wechselpfarrei.

Ueber Wambach vgl. Deutinger, ält. Matr. W. 192. 399. 600. 690; 
Zimmermann, geistl. Calend. I I I .  186; Freising. Hofkalender vom I .  1788 
S . 74; Deutingers Beitr. I. 537; Apians Topographie von Bayern, S . 194.

Geiselbach, Ocknlpnü,* * ***)) um 870 in den Urkunden von St. Emmeram 
bezeugt (ks/, tües. I. 3. p. 279), wird um das I .  1150 mit Oistrio äs 
Kmolpuv in den Moosburger Urkunden verzeichnet. (Xrszckerß', eock. 8. Oastnli 
X. 43.)

Die Pfarrbeschreibung vom I .  1585 bemerkt zu der Filiale Geiselbach: 
„Auch werden bey disem gvttshaus gehalten zwo Wochenmeß, so ain Pfarrer 
Ivan : Mairhofer genandt gestifft (1414).

Reichersdorf, riÜ6o/.68clort"^) p E liin m , die Schenkung eines gewissen 
Ettich, wird um das I .  1030 von Abt Arnold von Weihenstephan dem Bischöfe 
Egilbert gegen das nahe douapuok (Haarbach) vertauscht, (blsicckelbsolr, 
bist. XrisinK. 1. 1. p. 214.)

Diese Filialkirche hatte in früherer Zeit bloß einen Altar, auf welchem 
außer dem hl. Georgius auch S t. Ulrich und St. Colomann verehrt wurden.

S u ld in g , 8u IlivK in^^) vions, ist jener O rt, woselbst ein kleines Ge
höft durch Schanknng des Priesters 6üonuruliu8 um das I .  1060 an das 
S tift Ebersberg gelangt. (Hundt, Cartular des Kl. Ebersberg, S . 35.)

Schon im XV I. Jahrh, war hier das Allerheiligste eingesetzt; die Pfarr
beschreibung vom I .  1585 sagt nach Erwähnung des Hauptaltares 8. Druock: 
„Daneben wiert gehalten VguarLyüo 8uorn: in ainer Mestizen behaltnus 
sambt ainer weißdaffeten Gepsl darin die gefegten (gesegneten?) Hostien ligen."

B u rg h a rtin g , UureliurtinAN.-j-) findet sich im X I. Jahrh, erwähnt. 
Bischof Egilbert von Freising (1006—1039) gibt tauschweise eine gewisse Fläche 
Wiesen- und Ackergrund „in  villa  UnroüurtiuKL lichtn" seinem Hörigen Pezili. 
(iUöchüelbevü, lickt. XrckinA. l. 2. X. 1179.) Unter dem folgenden Bischof 
Nitker tritt neben anderen Edlen auch ein Ich/.Hi clo 1'uroüartinAun auf, der, 
vielleicht mittlerweile freigeworden, mit dem obengenannten Hörigen (servus) 
identisch sein könnte. (U. v. 1225.)

Burgharting hatte schon im I .  1524 laut der sunderndorfser'schen Matrikel 
ein bönölchiuin non oontiimatuiu. Die Errichtung einer Schulexpositur da
selbst wurde am 1. J u li 1849 höchsten Ortes genehmigt.

Um das I .  819 erscheint lig.mg.rn§inpuü-j—j-) — Hamerlbach. (Nöioüel- 
k66Ü I. 2. Xr. 381.)

*) llach Freudensprung: Bach mit Kiesel oder wahrscheinlicher Bach des Eisal
Dorf des Lide«/. Förstcinann I. 1044.

***) Bei den Nachkommen des Sulla. (Neiokeldvok, bist. Ich-isiox. 1. 8. di. 16.) 
-s-s Die Nachkommen des rckroturrt. Förstemnnn I. 269.

-p Bach des bsmariAO (Freudensprung).





XXXIV.

Decanat oder Rural-Capitel

W a s s e r b u r g
m it 10 Pfarreien :

1. A lb a c h in g  (m it 1 Cooperatur, z. Z . unbesetzt).
2. A t te l  (m it 2 Exposituren).
3. H a a g  (m it 2 Coadjutorstellen, von denen nur 1 besetzt ist).
4 . K irc h d o rf  (m it 2 Cooperaturen, 1 Expositur und 1 Beneficium, letzteres, sowie 

1 Cooperatur unbesetzt).
5. M a i te n b e th .
6 . P f a f f i n g  (m it 1 Cooperatur und 1 Coadjutorie, letztere z. Z . unbesetzt).
7. R e c h tm e h r in g  (m it 1 Cooperatur).
8 . R ie d e n  (m it 1 Coadjutorstelle, z. Z . vacant).
9. R o t t  (m it 1 Cooperatur).

10. W a s s e rb u rg  (m it 2 Cooperatoren, 5 Beneficiaten und 1 Curatie).





Statistisch-Historischer Uelierbtick.
D a s  D ecanat Wasserburg grenzt im Osten an den I n n  beziehungsweise 

an  das Decanat B abensham , im S üden  an das D ecanat Rosenheim, im Westen an 
die Decanate S teinhöring  und Schwaben, im Norden an die Dccanate D orfen und 
M ühldorf. D ie  P farreien  dieses Ruralcapitels sind in politischer Hinsicht dem B e- 
zirkSamte Wasserburg zugetheilt. D er ziemlich fruchtbare Boden besteht größtentheils 
aus H ügelland, welches jedoch vielfach von M oorgründen unterbrochen ist. Von 
fließenden Gewässern begegnet uns hier a ls Grenzfluß der I n n  (O su n s  oder r lsn u s , 
in  letzterer Form  schon bei T acitus um das I .  100 n. C hr.) und dessen Nebenflüsse, 
die Attel und die Ebrach; von stehenden Wassern sind zu erwähnen der Soiener- 
oder Kitzsee, der Kessel- und der Staudhamersee. D ie  bedeutenderen M oore des G e
bietes sind das Löffelmovs, das Heumoos nebst A usläufern des Rieder- und Frauen - 
neuhartinger Filzes. An W aldungen findet sich im Decanate der Notterforst, der 
Forst I s e n  und das Haager Gemeindeholz. Eine früher berühmte M ineralquelle 
fließt zu S t .  Achaz am rechten Jn n u fe r , Wasserburg gegenüber. Auf einen derartigen 
Gesundbrunnen deutet auch die Ortschaft H eilbrunn bei M aitenbeth. D ie H aupt
straßen von Hohenlinden nach M ühldorf und von M ünchen nach Wasserburg durch
ziehen den Decanatsbezirk; außerdem dienen viele Nebenstraßen zur Verbindung der 
einzelnen Ortschaften. D ie Eisenbahnlinie Rvsenheim—M ühldorf durchschneidet den 
I n n  entlang die östliche H älfte des Decanates und überbrückt den S tro m  in der 
Nähe der R uine Königswart.

D ie  Anfänge des Christenthums im Umkreise unseres D ecanates sind Wohl, 
wie auch anderw ärts, zurückzuführen aus die Zellen der Mönche, die, vom hl. R upertus 
und seinen nächsten Nachfolgern entsendet, den Glauben predigten und den Boden be
bauten. Alois Huber sieht in der S t .  Laurentiuszelle zu Rieden die wichtigste klöster
liche Aniiedlung der Gegend; außerdem findet sich ein Zell bei Ebrach und ein 
Aumannszell (später A um ann) bei Kirchdorf. Auch scheint Attel schon vor der G rü n 
dung des Klosters als Zelle bestanden zu haben. D ie  frühesten Baptisterien möchten 
w ir in  der S t .  Michaelskirche zu Attel, in  den (ehem.) S t .  Michaslscapellen zu Kirch
dorf und Wasserburg, in der hl. Kreuzkirche zu Ebrach suchen.

D er Landstrich des heutigen Dccanares W asserburg lag in  der ältesten bai- 
warischen Zeit im Westergau, der selbst nur einen T heil des großen Sundergaues 
bildete. I m  X II. und X l l l .  J a h rh , gehörte das Gebiet zum größeren Theile der 
Grafschaft Wasserburg, zum kleineren der regensburgischen Herrschaft Königswart, be
ziehungsweise Hohenburg an.

D a s  jetzige Ruralcapitel stellt einen Ausbruch aus dem ehemaligen v sa n n u tu s  
?U6Ü d a r , welches im I .  1315 auch noch die jetzt dem Decanate Schwaben ein-
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verleibten Pfarreien Puch (am Buchrain), Puchrain (nun in  mehrere Pfarreien zer
splittert), Forstinning, Pemering und Isen umfaßte.

D ie  obengenannte M atrike l Bischof Conrads I I I .  vom I .  1315 verzeichnet 
die Pfarreien des dermaligen Ruralcapitels Wasserburg folgendermaßen:

6 b i r e b ä o r l . . . Im bet X I I I !  bbu8: N o rm te n  (Rechtmehring). 1bc;i- 
w örinZen. Xetenpet (Maitenbeth). O bsruäorf. IV inclen et ? e ri^ . lis in s a rr 
(Ramsau). UenA6uwo8. Ulest (Rieden). L tro rü v i (K irchreit). U imbereb. Uoebun8 
cum 86pnlturi8. 6upeIIum  Iloebeubnreb et 6upeIIsn i in  Ou8trv Hu§. K p i- 
860PU8 1Iati8bou6ll8i8 eontert.

L le b in A e n  (Edling). Xbbu8 in  X e te l p rus86lltu t . . . bubet V I  Ou- 
pellu8, cjnurum unu 8eiliest 1Vu2M rb u ro b  obtiue t 86pulturuw .

U » t bubet Veltobireben. Xbbu8 in8 titu it.
U Iu e l l in A e n .  Xkbs.8 Weiben8t6U6N8i8 bubet iu8 p u tro n a lu 8 ; bubet 

I I I  6 !iu8: VbermüxL. Uöteubueb s t lilbsrueb euw 86pulturi8.
.V Io b iu A e n  (Albaching) bubet I I  tiliu8 : 6e1Is et Ori8totk oum 86pulturi8.
Seitdem diese M atrike l abgefaßt wurde, haben die angeführten Pfarreien 

zum Theile sehr große Umgestaltungen erfahren. V ie r F ilia len der P farrei Kirchdorf, 
Nechtmehring, Maitenbeth, Rieden und Haag, und eine F ilia le  der P farre i Edling, 
Wasserburg sind selbstständige Pfarreien geworden, dagegen sind andere F ilia len , wie 
Hohenburg und Zell (P f. Albaching) ihrer Gotteshäuser verlustig gegangen. Mehrere 
jetzt bestehende Kirchen, wie Reit, Coloman, S t .  Achaz, existirten in  damaliger Zeit 
noch nicht. D ie  F ilia len Zell (der P farre i Rieden), sowie Zellerreit und Rommelberg 
waren damals zwar schon vorhanden, wurden aber in obige M atrike l seltsamer Weise 
nicht aufgenommen. Soyen galt früher fü r nu llbm  stioeo68608 . D ie  einstmalige 
P farrei Edling ist zur Expositur geworden.

D as jetzige Ruralcapitel Wasserburg besitzt S ta tu ten , welche vom 15. De
zember 1771 datirt sind. Auch besteht eine nicht unbedeutende Capitelsbibliothek. 
Dieselbe ist seit längerer Zeit im P farrhof zu Kirchdorf aufgestellt.

A ls  Patron des Decanates w ird in  der schmid'schen M atrikel der hl. Apostel 
Bartholomäus genannt.
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P f a r r e i e n :

1. Albaching.
Pfarrei mit 1 0 1 7  S eelen  in 1 7 2  Häusern.

A lb ach in g , D ., P f .-K ., P s . - S ., S ch u le , -j. 
00  S .  .34 H

A ign , D .  . . . . 15 „ 3 .. 1
B e rg , D .................................. 66 „ 1 - „ ".5
B ergm eier. E ........................ 8 1 1
B irk m aie r, E ........................ 5 „ 1 ,, 0 ,.
D ie b e rg , E . . . . 1 ,, 0.5
E brachm tth le, D O )  . . 8  „ 1 ,, 0.,-.
F u c h s lh a l, W ....................... 10  „ 4 „ 2
F u rth , W ............................... 12 „ 3  „ 2
G o tle sb c rg , E . . . . >6 „ i ,, 1
G r a s b r n n n ,  W . . . . 13 „ 2 „ 2
G rasiv eq . E .......................... 1 „ 1
G ru n d e l, E ............................ 6 „ 1 „ l
H arrasscr, E ......................... 4 „ 1 ,. 0..,
Kalteneck, D .......................... 00  „ 18 „ 1
K urzstä tt, C ........................... 7 .. 1 „ l
Leutner, E ..................... 3 „ 1 ,. 2
M o o sb a u c r ,  OK . . 12 „ 1 „ 2
Oed, Ober-, W . . . . 8 „ 2 „ 1
Oed, Unter-, W. . . . 13 ., 1
Reitmaier ,  E .  . . . 0 1 ., I
S a n s t l ,  E .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 „ 1 „ l'.5
Schacha, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ö t  „ 3 „ O

Scherfl ,  E .  . . 7 S . 1 H .O „ K i ,
S t a u d e » ,  LU. . . 7 „ 2 „ 2 „
S te t ten ,  W. . . 37 „ 6 .. 85 ..
Stocka, E .  . . . 1 .. 2 „
T h a t ,  W . . . 18 „ 3 „ 2, ,  „
Utzenbichl, W .  . . 38  ,. 5 „ 3 ,,
Z-ll,  W. . . .

K t .  C h r i s to p h ,  D . , F i t )
32 ,. 4 2 „

Schule, 4  - - 37 „ 7 ,. i
Au. W .... .. .. .. .. .. .. . > ^
Dickt, E .  . . . 11 ,. 1 „ 3  ..
Holzgadeu, E'. . . 8 „ 1 ,, 4,5
M ayerhof,  E .  . . 16 „ 1 „ 3 ..
M o o s ,  E. . . . 
Oberseifsieden mit Hof-

2 ,. 1 .. 1 -

statt u. Plöckl, t. H. . 39 „ 4 ,, 4 .,
Oetzmann, W . 
Schätzet, E'. . .

12 „ 2 „ 3 ..
15 „ 1 ., 2 ,.

Schutzen, T . . . 57 „ 12 ,. 1 ,.
S chw aig ,  E. . . Itt „ 1 ,. 3... ,.
Sprinzcnöd ,  W. . 16 „ 2 ,. 4.5 ..
W all ,  W . . . 21 „ 3 „ 3 ..
Winkl, E. . . . 8 „ 1 „ 4 ,.

A n m e r k u n g e n !  1, Orychaj! Schund  bei Deutingcr  wird nicht mehr erwähnt;  dort finden sich nicht 
die Ortschaften Dieberg. Gottesberg  nnd M o o s .

7) Um fang der P fa r re i  r irca 30  Kilometer.
3) Wege gut .
1) D ie  Ortschaften der P fa r re i  gehören in die Bezirksämter Wasserburg nnd Ebersberg  nnd in 

die politischen Gemeinden Albaching, Christoph, Utzenbichl nnd S te in hö r ing .
5) Am 28. October 1878 wurde der Weiler Utzenbichl, a u s  der P fa r re i  Rechtmehring nach 

Albaching um gepfarn .

I. P farrlrh: A l b a c h i n g ,  au der Straße von Erding über Hohenlinden nach 
Wasserburg am Albach tief gelegen. Nächste Eisenbahnstation Wasserburg, 
0 Kilometer entfernt. Post Steinhöring, woher täglich der Postbote kommt.

PsiUllürche: Erbaut 1 7 9 0 ; restaurirt 18 »4  und >882. Renaissancestyl. 
Geräumigkeit zureichend?'*! Baupflicht Destinatoren. Spitzthurm (unvollendet) 
mit 4  Glocken, wovon 2 gegossen von Regnault 1 8 1 2 , die anderen 2 von 
Hnbinger in München 1874. Ooim. clnd. Patron der hl. Nikolaus. 3 ult. 
tix. L s. II. Om. bei der Kirche ohne Capelle. O rgel mit 11 Reg. P f a r r -  
g o t t e s d i e n s t  im Wechsel mit der Filia le in der Weise, daß jeden 4 . S o n n 
tag der Gottesdienst in S t .  Christoph ist, ebenso am Jakobi- nnd Dtephaui-

*1 D a s  Dorf  Ebrach gehörn mit A u snahm e  der M ü h le  zur P f a r r e i  P faff ing .
' * )  Hier ruhen bestattet die Psa rrh e r ren :  Andreas  Knödelmeyer, P  1710, Joseph Heimgartmeiier, 

p  1764, T h o m a s  B auer ,  -s 1807.
: I'ust'r'si'or BeschrplstlMst. H l.
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feste, cm den übrigen Sonn- und Festtagen aber in Albaching. Ewige A n 
betung am 12 September. Sept.-Ablässe am Patrocinium , Namen-Jesu und 
Dreifaltigkeitsfeste. Aushitse ist zu leisten in  Rechtmehring am Schmerzen
freitag, in Maitenbeth am Agathafeste und in Pfaffing am Feste des hl. Lau
rentius. Außerordentliche Andachten: im Advent Rorate nach Angabe, in der 
Fasten Kreuzwegandacht, fre iw illig . B ittgang nach Tüntenhausen am 30. A p ril, 
m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  12 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, 9 Jahrtage ohne V ig il,  1 Jahrmesse; außerdem gestiftet die sämmt
lichen SvnntagSrosenkränze vom X  September bis 5. Sonntag nach Ostern.

A lle rse e le n b ru d e rsch a ft, vberhirtlich errichtet am 29. September 1660, 
aggregirt der Münchner Erzbruderschaft am 1. M a i 1677. Hauptfest Allerseelen
sonntag; Convent an den 4 Quatempersonntagen je m it Nachmittagspredigt, 
V ig il und Libera, Tags darauf Seelenamt und Lobamt. —  Vermögen der 
Bruderschaft: 1200 4 /.

Den Meßner- und Cautordienst versieht der Lehrer von Albaching. Eigenes 
Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: u) reut.: 17311 ,1/. 
43 d) nichtrent.: 6294 4 /. 37

II .  F ilia lk irch e : S t .  C h ris to p h , au einer Verbindungsstraße von Albaching nach 
Steinhöring tief gelegen. Erbaut 6. 1670. Restaurirt 1863. S ty l jetzt verzopft. 
Geräumigkeit zureichend. Baupslicht die Kirche und Gemeinde. Kuppelthurm 
m it 3 Glocken; u) die größere gegossen von Langenegger in München 1728: 
„8 .  Odristopdoro oru pro nobmD I>) D ie  kleinere, gegossen wie die erste: 
„Does erucmM D om in i, tu ^ ils  purtsK nckvm'mmX o) D ie mittlere, von 
Johann Laurentius Kraus in  München: „4ck donorom Dm in su " 1776. 
Consecrirt am 13. September 1671 durch Weihbischof Kaspar Kühner. Patron 
der hl. Christopherus. 3 u lt. six. 8s. Om. ohne Capelle. O rgel m it 8 Reg. 
G o tte sd ie n s t, wenn kein Hilfspriester in  Albaching, nur jeden 4. Sonntag 
und am Jakobi- und Stephanifeste. B ittgang m it der Pfarrgemeinde, s. oben. 
Concurs am Jakobisonntag. — S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, 1 Jahrmesse. —  Meßner und Cantor ist der Lehrer des Ortes. — 
Vermögen der Kirche: u) rcn t.: 18761 4 /. 23 d l nichtrent.: 16030 4 /. 
80

I I I .  Nfarrvrrhältnijfe: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 2414 4 /. 48 
Lasten: 1165 47. 12 F,., Reinertrag: 1249 47. 36 .H. W iddum: 17 da 
56 » 79 P u  —  51 Tagw. 56 Dezim. Aecker, 10 du 14 » —  29 Tagw. 
76 Dezim. Wiesen, 2 du 72 u 58 qm ---- 8 Tagw. Holz. Durchschnitts
bonität: 8. Pfarrhaus: Erbauungsjahr unbekannt; geräumig, passend, zu ebener 
Erde etwas feucht; Oekonomiegebäude geräumig und passend. Baupflicht bei 
beiden der Pfründebesitzer. —  H^fspriester: statusmäßig 1 Cooperator, welcher 
im Pfarrhofe wohnt. —  Beginn der Matrikelbücher 1673. —  Z u r S tiftung  
eines Jncuratbeneficiums hat 1876 ein Beneficiat, Hermannsgadner von I l m 
münster, ein Legat von 17142 47. 86 uZ,. testamentarisch vermacht: bis zur 
definitiven Errichtung des Beneficiums werden die Zinsen admassirt.

IV . SchulverlM tnisje: 1) Schule in  Albaching m it 2 Lehrern, 134 Werktags- und 
40 Feiertagsschülern.

2) Schule in  S t.  Christoph m it 1 Lehrer, 46 Werktags- und 18 Feiertags
schülern. Schulhaus in S t.  Christoph 1877 erbaut. —  Aus den Pfarreien 
Pfaffing und Rechtmehring kommen einige Kinder in  die Schule in  Albaching, 
aus der P farrei Steinhöring gehen solche in die Schule in S t.  Christoph.
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Kleine Notizen. A lb a ch in g , 4!>>ioIiu,U war im V I I I .  Jahrh, vermuthlich der 
S itz eines Grafen W olfo lt. D ie  W ittw e desselben, A ltigund, schenkt im 
I .  808 am 27. J u n i ihre C urtis zu X lp ie llu  m it Haus, Leibeigenen und 
bedeutendem Grundbesitz zum Dome in Freising. (Uai'olwlbeost, Iiis t. V ri- 
8MA. I .  2. 17. 155.) Eine Kirche daselbst, X lp iü lm  Uaelasia, fordert Bischof 
H itto  im I .  819 von dem Diacon Sundarheri, der sie zn Lehen hatte, wieder 
zurück. (I-. 6. X . 388.) D ie  jetzige Forin des Ortsnamens begegnet uns 
m it geringer Abweichung im  X I I .  Jahrh ., in  einer Kanfsurkunde des Klosters 
Gars, ungefähr vom I .  1230, woselbst w ir  unter den Zeugen den erstbekannten 
P farrer des Ortes, Uertoiclus, k le lm nus in  X lb ie lnuKe, aufgeführt sehen. 
(N on. Lo ie . I .  49.) Albaching lag von altersher in  der Grafschaft Haag.

Am Erchtag nach W are  1442 stellte der Generalvicar von Freising, 
Johann S im on is , den Herrn Matheus, P farrer zu Albaching und der P fa rr- 
menig daselbst, hauptsächlich vertreten durch R itter Hanns den Fraunberger von 
Mässenhausen den jünger» zum Hag einen ausführlichen Spruchbrief aus 
über die bisher streitige Abhaltung der Gottesdienste in dieser Pfarrei, dem
gemäß der Pfarrgottesdienst an je zwei Sonntagen zu Albaching, am dritten 
Sonntag „ in  der zuekhirchen zu Christoff" sollte gefeiert werden; außerdem 
wurden die Tage genau bestimmt, an denen der P farrherr sowohl in der ge
nannten Zukirche, als in  der F ilia le  Zell celebriren mußte. (Aus einem alten 
Missale.)

D ie  Angehörigen der Kreuztracht S t.  Christoph waren aber binnen kürzer 
Zeit m it ihren verbrieften Rechten nicht mehr zufrieden und wußten am Montag 
nach Neujahr 1519 von ihrem hochbetagten Landesherrn, dem Grafen Sigmund 
zum Haag, kaiserlichen Kammerrichter, einen neuen Spruchbrief zu erlangen, 
kraft dessen der P farrherr verpflichtet sein sollte, „allweg zwen Sonntag oder 
annder zwen seiertag nacheinander zu sandt Christoff vnnd den driten Sontag 
zu Albaching ze singen". (Copie im erzb. O rd .) Allerdings war das E in 
kommen des Pfarrers von Seite der Filialisten aufgebessert und auch eine H ilfs 
priesterstelle geschaffen worden, allein da die Cooperatur gar oft nicht besetzt 
War, dauerten die Mißhelligkciten zwischen dem Pfarrvorstande und der F ilia l-  
gemeinde S t. Christoph m it Unterbrechungen fort, bis durch Receß vom 28. A p ril 
1701 die fürstbischöfliche Curie zu Freising den langen S tre it endgültig beilegte.

Am S t.  Georgstage des I .  1 5 6 1 -- )  brannte ein Theil des Dorfes 
Albaching sammt dem Kirchthurme ab, wobei die drei Glocken zerschmolzen. 
D er Gutsherr, G ra f Ladislaus von Haag, ließ eine Umlage von 100 fl. zum 
Theil m it großer Härte eintreiben und versprach, dafür 3 neue Glocken her
zuschaffen, er ließ aber nur 2 solche gießen, die dritte nahn: er aus dem Thurme 
des von ihm aufgehobenen Klosters Ramsau. (Bericht des Pflegers Pettenböck 
zu Haag.)

D ie  P farrei Albaching war im I .  1524 libarua oo llu tion is ; im  I .  1575 
hatte der Landgraf das ju s  prasssutancki, im  X V I I I .  Jahrh , wechselte das 
Besetzungsrecht zwischen dem Churfürsten, als Grafen von Haag, und dem 
Bischöfe von Freising.

P farrer Thomas Bauer, ff 1807, hat sich durch den Neubau der P fa rr
kirche, sowie durch S tiftung  eines Schulfondes von 12600 fl. verdient gemacht.

Ueber Albaching vgl. Deutingers ält. M a tr. M  358. 380. 602. 691;

H Die Leute „^Ichb". Ein n. p. lUbi bei Förstcmann I. b l. Die Form all L lp ilm n kommt bei 
blkiobolbsek, I. 2. U. 560 vor.

-"0 Diese Jahrzechl ist nicht ganz sicher, da sie sich nur auf eine ungefähre Berechnung stützt.
33§
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Oberb. Arch. I. 128. IX . 207. 200— 210: Apians Topographie von Bayern, 
S . 121.

S t .  C h ris to p h  heißt in der M atrikel vom I .  1315 ,,6 rw lo t4" und war 
schon damals eine F ilia le  der P farrei Albaching. Diese Kirche soll aus den 
Trümmern der längst verfallenen Beste Fraunberg, des Stammsitzes der Frann 
berger, auf einem naheliegenden Hügel nachweisbar erbaut worden sein. (Vg l. 
Oberb. Arch. IX . 202 ff.)

Nach der handschriftlichen Pfarrbeschreibung vom I .  I w a r  damals 
auffallender Weise der Hochaltar dieser Kirche dem hl. Bartholom äus, der eiue 
Zeitenaltar dem hl. Stephanus und der andere dem hl. Christoph geweiht.

I m  I .  1740 stand die Statue des hl. Christoph auf dem Hochaltare und 
war durch Wallfahrten und Votivgaben viel verehrt.

S e it ältester Zeit hatte Albaching noch eiue zweite F ilia le Z e ll, die als 
O'allo gleichfalls in der M atrike l vom I .  1315 vorkommt. S ie  war dem 
hl. Michael geweiht und hatte 2 Altäre die im I .  158.5 dem hl. Michael nur 
dem hl. Q u irinus  dedicirt waren. I m  November 1811 wurde die Kirche 
demolirt.

Zu Albaching war gebaren und wirke 1822—1818 als Pfarrer und Dechant daselbsi gab 
Bapk. Käser, si zu Albaching 25. Mär; 1857. Derselbe ist Brrfasjer eines Diäcesnulaiechismua, 
,'-rr von 18S8 - 18ka> in der Erzdiöeese in Gebrauch war; auch erschien eine Sammlung seiner 
nachgelassenen Predigten in 7 Bdn. Lands!). 1855.

2. Mel.
Organisirte P farrei m it 2524 Seelen in 474 Häusern.

RI,kl, D., Ps.-K., Pf.-S., Schule, 's- Breilbrnnn, W. . . . 38S. 5 H. 1,. KM
7 tS . 1 0 H . - K i l . Breituioos, W. . . 23 „ 8 4 „ „

Allmannsberg. D. 7l ,. 8 „ 1„  „ Durrenharl, D. in. 0  H. 77 „ 15 1,, „
Anzenberg, W. . . MZ 4 I Eßbaum, W. . .
Attelfeld, D. . . . 82 „ 8 ., 1 ,, „ Feldmanngntl, 0 . . . .5 „ 1 » o.....
Aitelthal, D. . . . .108 „ 22 „ „ Fell in q, W. . . . . 14 „ 2 „ 8 ,, „
An, W....................... 20 „ 7 „ V. „ Fnrholzen, E. . . . . 10 „ 1 „  8 „
Bruck, W.................. 23 „ i „ 1,„ „ Fujytätt, W. . . . . 22 „ b 8., „
Dabnrg, W. . . . 18 „ 3 „ 2,, „ Giglberg, E. . . . . 7 „ 1 .. 8 .. „
Ehrentrand, E. . . 5 „ I „ 'D.. „ Gratzgiitl, E. . . . . ti „ 1 » . ..
Elend, D ................... 87 „ 8 „ 0„ Gschwcndt, E. . . . . 3 „ 1 „  2„  „
Gern, E .................... S I „ 7,, „ yirschpoint, E. s) -> 1
Hart, z. H................. 70 „ 77 „ 3„ „ Hochhaus, 0 . . . . - li „ 1 „ o,, .,
Heberlhai, E. . . . 9 1 .. 3,, „ Krem, W. . . . . . 21 2 .. 2,, „
Kornberg, D. . . . 88 10 „ 1,. „ Knmpsinnhle, W. . . - 11 „ 2 1.,
Liniburg, W. . . . 2 ! „ i> „ 1 „ Lackncrgüti, E. . - 6 „ 1 ,, 2 „
Neisach, D. . . . 88 „  8 „ 2„  „ Linden, W. . . . . - 1"  „ 2 „ 2 ,.. „
Roschart, D. . . . l05 „ 25 „ l „  „ Oberhub, W. . . . . 15 „ 3 „ 3 „ ..
Sendling, D. . . . 152 „ 25 „ 1.. .. Obersicppnch, T. . . - "ad „ > , . 2,2 .,
Siegen, W. . . . Obernnterach. W. . . 12 „ - , 1,-
L>leingasse, W. . . 15 .. 5 „ 1.,, „ Oed, W. . . . li „ 7 „

Edling, Fit., Erg.-S. Oeh, W. . . . . . 19 „ 7 8.7 ..
Schule, -s- . . . 255 ,. iw „ 7 „ Ranrsnn, W. . . . . 11 „ 2 .. 8,., ,.

Angersberg, ED) . . li > „ 1,.-. „ Reischlhitgen. 0 . . . . ?8 „ 1 2 ,.
Bahnstation Wasserburg Neumehring, D. . . . 152 „ 19 „ 4„ „

W.......................... 30 „ tt „ 2 „ Rudering, W. . . . . 20 „ 8 „ 2 „
Brand Hätt, D. . . '0  „ 1 i » 8„  ., Scheching, E. . . . . 12 „ 1 „ 0,2 „

*1 Entfernung noin Erponinrsitze Edling.
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Schellenwies, E. . . . 0 L . 1H. 2K il. Grasa, W.................. . 24 L. o.tz. ...KO
Seewies, W................... 4 0 Hagenbnch, E. . . . - 5 „ l » l
Stadlcrgült, E. . . . > „ o Hart, W.................... - l l 0 „ l
Staudham, E. . . . U! „ t  „ o„. Hofstätt, E. . . . . 10 „ > o.. „
Unterhub, T .................. 0.4 „ 1 „ o> Holz,nanu, E. . . . . 7 ,, 1 „ o„
llntersteppach, D. . . . 42 l l  „ 2 Holzmannttätt, E. . l2 „ „
Unternuterach, W. . . l7 ,, 0 „ 5 „ Katzbach, Ober-, W. . . 8 „ 2 M „
Viehausen, W. . . . Ol o „ o„ „ Katzbach, Unter-, W. - 11 „ 0 „ 0„ „
Waidachmühle, z. H. 10 „ i „ Lehen, D................... . 29 „ 7 0
Wolfrcin, W.................. 14 „ Lohbancr, E. . . . 0 „ l  „ l „
Zeit, E........................... 8 „ 1 „ „ Mitterhof, W. . . . . >8 „ 2 „ 0,„

Rommrllrerg, L., Flk., Mühlthal, E. . . . 8 „ l » 2„ „
Exp.-S., S c h u l e , . 01 „ 7 „ - „ Oberfarrach, W. . . . 15 „ 0 „ o„ „

Aich, W ........................ 14 „ 7 » 0,„ „ OLeröd, W. . . . . IO „ 2 ,, 0,. „
Anger, E........................ 0 „ 1 „ o,. „ Oetz, E...................... . 0 „ l » o„ „
Bachleiten, W. . . . 11 „ 0 „ 2 Neitberq, D. . . . . 0l u  » l- „
Berg, W........................ 0 „ 2 „ l,. ,, Schacha, W. . . . . 8 „ „
Bichl, W ........................ l i „ Schisspoint, E. . . . ln  „ l „ 2,, „
Brnndjlätl, E................. l! , l „  t „ Schwarzöd, W. . . . 1 i „ 2 „ l,.
Eglsee, W ....................... 5 „ 2 „ i „ Unterfnrrach, W. . . . 24 „ ') -)
Engelmannstält, W. . . 0 „ 2 „ 0 Unterkatzbach, D. . . . 0l? 'i' ? -
Fuchsthal, W ................. >7 „ 0 „ 2„ „ Zellerreil. D. . . . - 00 „ 1 „ l
Gasteig, W.................... 2 „ Zoßöd. E.................. -> ,, l „ l,.
Graben, W.................... 20 „ 0 „ 2., „

Anm erkungen: l) Bei Deutinger OssrlhSujl lz» Edling) und Unteröd (zu Roinmelberg) werden 
nicht mehr ermähn! : ne» erscheinen: ») zur Expositur Edling die Ortschaften Eßbaum, Feld 
manngütl, Bahnstation, Giglberg, Gratzgüil, Hochhaus, Lacknergnkl, ScheUenivies, Stadler 
giill und Zeit: d) zur Expositnr Roinmelberg die Ortschaften Eglsee, Holzmannstätt, Mühl 
that, Reitberg, Schifspoim, Schwarzüd und Unterkatzbach.

2- Im  Pfarrbezirl (Exposimr Edling) befinden sich 4 Protestanten.
0) Umfang des engeren Psarrsprengels circa 2N Kilometer, der Expositnr Edling 25 Kilometer 

»nd der Expositur Nommewerg circa 20 Kilometer.
4) Wege gut, theilweife beschwerlich.
») Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Wasserburg und in die politischen 

Gemeinden Mel, Edling. Roinmelberg, Soien, Steppach, Pfaffing, Farrach und Rolt.

1. P fu rrs lh : A t t o l ,  an der Distrittsstraße von Wasserburg nach Nosenheiin und 
am Einflüsse der Attel in den Jnu  auf einer Anhöhe schön gelegen. Nächste 
Eisenbahnstation und Post Wasserburg, 4 Kilometer entfernt; Postbote von dort.

Psma'liircho: Erbanuugsjahr o. 1710. Zuletzt restaurirt 1880. Reuaissauce- 
sthl. Hinreichend g e r ä u m i g . B a u p f l i c h t  der S taat. Kuppelthurm m it 4 Glocken. 
Oous. 15. "September 1715. Patrocinium am Feste des hl. Michael. 10 u lt. 
tix . 8«. k .  (Im. bei der Kirche, auch eine G ru ft. Orgel m it 15 Reg. 
P f a r r g o t t e s d i e n s t  au allen Sonn- und Festtagen. Coucurs am 1. Fasten- 
freitag, am Schmerzeufreitag, am Patrocinium und am Rosenkranzfeste. Ewige 
Anbetung am 4. Februar. Sept.-Ablässe am 1. Sonntag im Advent, am 
Feste Christi H immelfahrt und M a riä  H immelfahrt. Aushilfe ist zu leisten 
in Edling am Feste des hl. Cyriakus, in Pfaffing am Feste des h l. Laurentius 
und am Allerseelensonntag, in GrieSstätt am Scapulierfeste und in Roinmel
berg am Sonntag nach Peter und Paul und am Leonhardifeste. Außerordent
liche Andachten: all den Fastensonntageu Nachmittags Kreuzwegandacht, an den 
hohen Festtagen des Jahres Vesper, an den übrigen Sonn- und Festtagen

*) Entfernung vom Exposilursitz Roinmelberg.
—) Das später zu erwähnende Grabmal des zweiten Stifters zeigt die Schrift: „Hyc ligr be

graben. der walgebör. Herr. graf. Engclbrecht zw. liuipnrg. der ander stistcr diß gotzhans 
atl Fram. Machild. sein, gemahl. vnd Behard (?) Dyetrich. sein. Sun. de», got. genad. 
Anno. dni. in. lxxx v ii.
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Rosenkranz, Herkömmlich. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il und 
Requiem, 4 Jahrtage ohne V ig il,  4 Quatempermessen.

Rosenkranzbruderschaf t ,  eingeführt am 6. November 1633. Haupt
fest am Rosenkranzsonntag; Convent am 1. Sonntag jeden M onats und an 
den Frauenfesten; Nachmittags Rosenkranz und Procession; an den Quatemper- 
sonntagen nach dem Rosenkranz V ig il und Libera, am Tag nach dem Haupt
feste Jahrtag m it Seelenamt. Gemäß Uebereinkommen vom M a i 1867 ent
richtet die Gemeinde fü r die Abhaltung dieser Gottesdienste 61 .17. 71 
Bruderschaft ohne Vermögen.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer; eigenes Meßnerhaus 
nicht vorhanden. —  Rentirendes Kirchenvermögen: 3086 47 27

An der Stelle der früheren Nebenkirche „zu unserem Herrn im Elend", 
welche ani 27. September 1665 durch den Weihbischof Johann Kaspar consecrirt 
worden war, steht jetzt eine kleine Capelle, in  welcher nicht celebrirt w ird. A u f 
dem A lta r befindet sich ein B ild  unseres Herrn im  Elend und der schmerzhaften 
M utte r.

11. p fa rrve rh liitllisse : Präs. S . M .  der König. Fassion: Einnahmen: 1601 47. 
21 /H., Lasten: 13 47. 65 /H., Reinertrag: 1587 47. 56 W iddum: 11 n 
93 qm —  35 Dezim. Garten, 2 üu 14 u 66 qm —  6 Tagw. 30 Dezim. 
Wiesen. B o n itä t: 6. P farrhaus ein ehemaliges Klostergebäude, hinreichend 
geräumig. Passend, schöne Lage, auch trocken. Oeconomiegebäude: D er Stadel 
des P farrers ist im Oeeonomiehofe des Klosters, daher wegen der Entfernung 
vom Pfarrhaus unpassend, sonst in  gutem Zustande. Baupflicht bei beiden der 
S taat. — Beginn der Matrikelbücher 1630.

I I I .  Schul Verhältnisse: Schule in  A tte l m it 2 Lehrern, 108 Werktags- und 42 Feier
tagsschülern. Schulhaus 1876 neuerbaut.

IV . Klösterliches In s titu t. D as ehemalige Benediktinerkloster A ttel ist seit 1874 
den barmherzigen Brüdern überlassen, welche die dort errichtete Anstalt fü r 
männliche Unheilbare versehen. D ie  ehemalige Kloster- und Pfarrkirche steht 
m it Kloster und Anstalt in  Verbindung.

Kvpositlir Edling.
I .  E rp o litn rs th : E d l i n g ,  an einer Verbindungsstraße von Pfaffing nach Wasser

burg unweit des Ebrachslüßchens gelegen. Nächste Eisenbahnstation Wasserburg, 
im  Expositursprengel gelegen, 2 Kilometer entfernt; Post ebendort.

Exiwsiliirkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Renovirt 1877. Roceocostyl. 
Geräumigkeit viel zu beschränkt, Vergrößerung nothwendig. Baupflicht das 
Aerar. Kuppelthurm m it 3 Glocken; die größere gegossen 1866 von Hubinger, 
die mittlere 1762 von Lorenz Kraus, die kleine von Lienhart Zelner in  München. 
Oon8. änd. Patrocinium am Feste des hl. Cyriakus (8. August). 3 u lt. 
tix . 8s. L . lim . bei der Kirche. Neue Orgel m it 10 Reg. G o t te s d i e n s t  
an allen Sonn- und Festtagen. Concurs am Patrocinium und am Sonntag 
nach der Octav von M a riä  Himmelfahrt. Ewige Anbetung am 27. März. 
Sept.-Ablässe am Neujahrsfeste und am Patrocinium. Aushilfe ist zu leisten 
in A tte l am Schmerzenfreitag und am Rosenkranzfeste. Außerordentliche An
dachten: im  Advent 8 Rorate nach Angabe, an den Fastensonntagen Oelberg
audacht m it Predigt, von der Kirchengemeinde houorirt, ebenso die Maiandachten
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im  Maimonate. — S t i f t u n g e n :  11 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 
9 Jahrtage ohne V ig il.

B ru d e rsch a fte n : 1) Herz-Mariä-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am 
10. M a i 1859, aggregirt am 13. J u l i  1859. Jeden 1. Samstag im  M onat 
hl. Messe m it Litanei und Gebeten; Hauptfest am Sonntag nach der Octav 
von M a riä  H imm elfahrt; Tags darauf Bruderschaftsjahrtag in it V ig il,  Re
quiem, Gedenken und Libera. —  Vermögen der Bruderschaft: 3000 ü /.

2 ) Verein der christlichen M ü tte r , oberhirtlich errichtet am 21. J u l i ,  
aggregirt in  Regensburg am 7. August 1874.

Den Meßnerdienst versieht der Lehrer durch einen Vicemeßner, den Eantor- 
dienst der Lehrer. — Rent. (onerirtes) Kirchenvermögen: 4285 4 /. 56 ^ . ,  
nichtrent.: 10500 ü/,

ll. Erpositurverhältnisje: Besetzungsrecht Se. Erzb. Excellenz. Fassion: Rein
ertrag: 1235 ü /. 5 >i/>. Grundbesitz: 40 a 21 Hin —  1 Tagw. 18 Dezim. 
W urz- und Obstgarten. Expositurhaus 1806/7 von der Gemeinde zugleich als 
Schullokal und Lehrerwohnung erbaut, seit 1878 aber ganz dem Expositus zur 
Verfügung gestellt, geräumig, passend aber feucht. Baupflicht die Kirchen
gemeinde Edling. Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1631, Trauungs
buch 1645.

HI. SchuIvcriMtnissc: Schule in  Edling m it 2 Lehrern, 150 Werktags- und 
63 Feiertagsschülern. Schulhaus 1870/71 erbaut, jedoch bereits zu klein.

Grpositur Nommelöerg.
I .  Erpositursch: R o m m e lb e rg , einsam auf einer Anhöhe gelegen, 2,z Kilometer 

von Attel entfernt. Nächste Eisenbahnstation R ott am In n ,  4 Kilometer ent
fernt. Post Wasserburg (Bahnhof).

Expolllmlurche: Erbauungsjahr unbekannt. Theilweise restaurirt 1868 bis 
1870. S ty l gothisch, verzopft. Geräumigkeit unzureichend. Baupflicht der 
S taat. Kuppelthurm m it 3 Glocken, sämmtliche gegossen von Hubinger in  
München 1858. Insch rift: a) auf der großen: tü lZure 6t tempostate
libera. nos D om ina. L iZen tbu in  lle r Oewsincke HowmeiberA ^ : b ) auf der 
m ittleren: „N a r t in  llo lrm a n u s to tte r" . Consecrirt am 25. A p ril 1440. Patro- 
cinium am Feste des hl. Leonhard. 3 a lt tix . 8s. (Errichtung eines B ap ti
sterium in Aussicht.) Om. bei der Kirche. Orgel m it 6 Reg. Sonn- und 
Festtagsgottesdienst immer in  Rommelberg, nur am Sonntag nach S t.  Georgi 
und S t. Bartholomäi in  der Schloßcapelle in  Zetterreit. Concurs am letzten 
Sonntag im  J u n i und am Patrocinium ; an beiden Tagen zugleich Sept.- 
Ablaß. Ewige Anbetung am 24. Februar. Aushilfe ist zu leisten: a) in 
A ttel am 1. Fastenfreitag, am Schmerzenfreitag, am Michaelifest und am 
Rosenkranzsonntag; b) in  Pfaffing am Sonntag nach S t.  Laurentius und am 
Allerseelensonntag; c) auf Ersuchen auch in  Edling am Sonntag vor Septua- 
gesimä, am Feste des hl. Cyriakus und am Sonntag nach der Octav von 
M a riä  H immelfahrt. Außerordentliche Andachten: im  Advent ungefähr 8 Ro
rate, nach Angabe; an den Sonntagen in der Fasten Kreuzwegandacht, her
kömmlich; in  der Antlaß- und Allerseelenoctav Rosenkränze, fre iw illig . B i t t 
gang am Pfingstdienstag nach Tuntenhausen. —  S t i f tu n g e n :  3 Jahrtage 
m it V ig il und Requiem, 2 Jahrtage ohne V ig il.
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V e re in  der christlichen M ü t t e r ,  oberhirtlich errichtet am 2. August 
1871, aggregirt in  Paris am 6. Dezember 1871.

Meßner ein eigener, auf dessen Anwesen der Dienst ruht; Cantor der 
7 eh rer von Rommelberg. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 2185 47. 71 ,H., 
k) nichtrent.: 4362 4/. 55 . I .

II. Nebenkirche: S ch loß cape lle  in Z e l le r r e i t .  EröauungSjahr unbekannt. 
Renaissancestyl. Baupslicht der Schloßbesitzer. Onus, clnli. Spitzthurm m it
2 kleinen Glocken. Patron der hl. Georgius, Patrocinium am Sonntag nach 
dem Feste des Heiligen. 1 a lt. port. G o tte sd ie n s t am Patrocinium und 
am Sonntag nach Bartholom äi, durch den Expositus von Rommelberg. — 
Meßner und Cantor der Lehrer von Rommelberg.

>!!. Exposlturverhnltuih'e: 141,. ecllrrt. Fassion: Einnahmen: 1022 47. 67 ,H., 
Vasten: 9 4 /. 53 Z ., Reinertrag: 1013 4 /. 14 nA., dazu 180 47. A u f
besserung. Expositurhaus (m it dem Schulhause unter e inem  Dache) im 
I .  1811 erbaut, hinreichend geräumig, jedoch nicht recht zweckmäßig eingetheilt, 
unten feucht: dabei 6 Dezim. Gemüsegarten. Baupflicht die Kirchengemeinde. 
— Beginn der Matrikelbücher 1808.

IV . Pchulvrrhältnisse: Schule in Rommelberg m it 1 Lehrer, 52 Werktags- nnc 
20 Feiertagsschülern. — Aus den Ortschaften Egelsee, Engelmannstätt, Grafa, 
H art, Holzmannstätt, Lehen und Oberfarrach besuchen die Kinder die Schule 
in Rettenbach (P farre i P faffing). Aus den Ortschaften Maierbach und Knogel 
i P farre i Emmering) kommen die Kinder in die Schule in Rommelberg.

Mission wurde in Rommelberg gehalten vom 19. bis 27. A p ril 1856 
durch Redemptoristen.

Älciue Notizen. A t te l,  11-ckilo, u ttnIuF-) schon zu Römerzeiten bewohnt, gehörte 
zu den ältesten, wohl vorcorbinianischen Besitzungen der Kirche zu Frcisiug. 
A u f einem Tage zu Gars 807 w ird von ,,l ln t i lM  nachgewiesen, daß es Hum 
pcwois i6m poribu8-' ein Erbgut der hl. M a ria  (zu Freising) gebildet habe. 
(Alöic-üelkeek 1. 2. X . 124.) Um das I .  935 ist uns ei» Edler dieses 
Ortes , O ia ir il i cks X tilu , urkundlich bezeugt. (Hundt, Eartu lar des K l. Eders
berg, S . 23.) I n  der ersten Hälfte des X I .  Jahrh , wurde von einem nicht sicher 
bekannten Grafen von Andechs-Dießen (Aventin nennt ihn A rnu lf und seine 
Gemahlin Gisela, die beide Hierselbst begraben sein sollen) zu A tt l ein Bene- 
dictiuerstift gegründet und m it namhaften Gütern begabt. Doch ein Sprosse 
desselben Geschlechtes Friedrich, m it dem Beinamen Uocko oder Uoebo (1055 
bis 1075), g riff so gewaltthätig in  die neue S tiftu n g  ein, daß nur mehr für
3 Präbendare dürftige Wohnung und kärglicher Unterhalt blieb. > blim . Uoia. 
>. 266.) D a unternahm es im I .  1087 der H a llg ra f'" ')  Engelbert, von 
Viiitpurc und später von Wasserburg zubenannt, das schwergeschädigtc Kloster 
wieder herzustellen. Frohgemuth ließ er seine eigene Veste Lintpurc zum Zwecke 
rer Erweiterung des Klosters niederlegen und nahm seinen bleibenden Sitz auf 
der Wasserburg; auch verschaffte er dem S tif te , soweit er darüber Kunde er
hielt, all jene G üter, welche zu seiner ursprünglichen Dotation gehört hatten, 
namentlich die acht Kirchen nebst ihren: Vermögen und Zehent: .4otilu,

WO wach Freudensprung: Ahe von kleinen Nattern i ch. W ir hallen das Wort für uorgermanisch. 
Der Hallgras, der zn Limburg and Wasserburg jach wird kaum, wie Oy. Hundt meint, über 
die Arbeiter in den Sachwerten ;n Rcichenhall, sondern vielmehr ,;nm Schutze des Sach- 
uansportcs aufgestellt gewesen sein.
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Kl,mu6rl»6i<: (Rommelberg), A lb ra tvskorv  (AlberSberg), Utile (Zellerreit), 
stitilin^on (Ed ling), ltvru ttz (K ro it ) /J  UoÜ6uonrv6 (Althohenau), oayollu in 
IV it/xe ilu iro ü  (in  der Beste daselbst). (B g l. Ed. v. Defele, Gesch. der Grafen 
von Andechs, S . 231. > D ie  merkwürdigste Begebenheit, die sich zu Kloster 
A ttel im I. Jahrh , seines Bestehens ereignete, war wohl diese, daß im J .  1173 
Erzbischof Konrad der Wittelsbacher von M ainz den Propst Heinrich von 
Berchtesgaden hier zum Bischöfe von Brixen weihte.

Innerha lb  der I .  >120— 1125 winde das Kloster Attel von seinem 
Wiederhersteller, dem Grafen Engelbert, im Einverständnisse m it Erzbischof 
Konrad l. von Salzburg dem Abte von Admont, W olvold, früherem Dompropstc 
von Freising unterstellt, so daß Attel 2 Jahrzehnte hindurch eine F ilia le  des 
steyerischen S tifte s  bildete. Erst im I .  1145 -114« ,, als Abt Wolvold schon 
eine geraume Zeit gestorben w a r, erfolgte mittelst einer Gabe von 40 / i  die 
definitive Ablösung dieses bayerischen Klosters von A d m o n t/"  > (H undt, bayr. 
Urk. S . 75 u. 76.) W ohl von Admont aus wurde auch die W ahl des ersten 
Abtes zu A ttel geleitet, als welcher uns auf der Synode zu Laufen am 
31. J u n i 1129 Guntherus begegnet.

Ih m  folgten nach der Abtreihe, welche für das 1. Jahrh. Meister gegen
über der ungenauen 8«rio8 U blm tum  in den U<m. Iw i,-. 1. 263 hergestellt 
hat: Wecelinus 1150, Albericus (nach Hundt: A lbertus) 1155, Pabo 1195. 
(Regesten von Salzburg, S . 359). Indeß fehlt hier der 1177 bezeugte Abt 
Egilo lf.

I n  der Cvnfirmativnsurkunde deö Klosters, dem Abte E g ilo lf von Attel 
ausgestellt durch Papst Alexander l l l .  zu Ferrara am 23. A p ril 1177, werden 
unter den Besitzungen des Klosters ein großer und wcrthvoller Hof zu Erding, 
und besonders die beiden Kirchen V8oIlinA6u (Eiselsing) und llrietckottkn als 
Geschenk der Erzbischöfe von Salzburg hervorgehoben. (U«,u. U»w. I. 269 
bis 271.) Wichtiger war noch für Attel der Umstand, daß Wasserburg, die Veste, 
und Hohenau, der Burgflecken, in seinem Pfarrsprengel lagen, und daß, als an 
letzterem O rte 1255 eine neue Kirche zu Ehren des hl. Jakobns fü r die 
wachsende Einwohnerzahl gebaut werden mußte, diese zwar pfarrliche Rechte, 
aber nur in Unterordnung unter die Mutterkirche A ttel erhielt. (Ueiestellwok, 
licht. Ui'chiuA. 11. 2. X . 27.) Um die Wende des X IV .— X V . Jahrh, hatte 
Wasserburg schon eine Volksschule, die jedenfalls dem Kloster A ttel ihr E n t
stehen dankt.

I m  I .  1233 veranlaßte Gras Konrad von Wasserburg den Abt Udalrich 
und die Brüder zu A tte l, die Kirche und gewisse Grundstücke und den Zehent 
zu H ohenau"^) innerhalb der Marken und der Umwallung des Thales «iukru 
um kitum  6t 86pku vullch) ihm tauschweise für ein anderes G ut, Creunbach 
genannt, zu geben, während er gleichzeitig obige Liegenschaften den Frauen vom 
hl. S ix tu s ,-) -)  die in  genanntem Hohenau G ott dienen (ckominLkns Kuiie ti 
K ix ti, in pi'ueckioto loco llcw lw n iin  1)oo tum u lun tilnm ), als freies Geschenk 
überläßt. Erzbischof Eberhard I I .  von Salzburg bestätigte von M üh ldo rf aus

*1 Llbersberg ging l  «!>!>, K ro it schon früher seines Gotteshauses verlustig.
** )  AIS Erinnerung au die einstige Abhängigfeit des Stiftes vom Erzbisthuui Salzburg blieb 

bis ins X V I .  Jahrh, der Gebrauch, das: Attel die hl. Oele vom salzburg. Kloster und 
Nrchidiacouatssitze Gars bezog.

" 0  D. h. Althohenau, wie auS deut Folgenden lta r wird.
-r-) So genannt, weil die anfängliche'Einrichtung des Stiftes von der Nonne Eäcilia Roman« 

aus dem Dominicanerincnklostcr S t. S ixtus zu Rom ausgegangen war.
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am 6. November 1239 diese Tauschhandlung. (O oviu ex urelüv. A ltonoeusi. 
Erzb. O rd .)

I n  den schweren Kampf, den um diese Zeit die Hierarchie gegen die kaiser
liche Gewalt zu kämpfen hatte, wurden zu ihrem Unglück auch die Klöster Rott 
und Attel verwickelt. I n  den Tagebüchern des Legaten M b e rt Böheim vom 
I .  1239 sind u. a. als oxeommunioAti verzeichnet: Uotu, Oonvontus et 
A lldas, L t l  Nonueüi. (Ookolius, rer. boio. seript. I .  793.)

Uebrigens waren kurz vorher durch Papst Gregor IX .  die Privilegien des 
Klosters A tte l (ü tiio n s is  m onustorii) wie sie sein erwähnter Vorfahrer auf 
dem apostolischen S tuhle gewährt hatte, bestätigt und durch Gewährleistung der 
Güter zu Schwaben, Dingen und S troa  (S trogen) erweitert worden, ä cl. Lateran 
am 20. A p ril 1230. (Iluncl-Orovrolck, N s tropo lis  Lnlisb. I I .  82.)

I n  dem dritten bayerischen Urbar, verfaßt um 1320, w ird uns gemeldet 
von den Bogteien des Herzogs. H ier steht verzeichnet: „A i-o r  s,- (clor //s,'Lo</) 
rsik Kvc/t ro y t vöei' / / /  A r/, c/r'ö Aö/tä-'ö-r/ crrr cias e/r/os/sr L6 Ae/ö/." Seine 
Bezüge Waren: Da «Moea/scr As/o/ «»sno 17/. ,.uor/. «Anr I I .  (ü lon. 6oio. 
X X X V I.  5. 56. 554.)

Aus der nächstfolgenden Zeit erhalten w ir  Kunde über großartige A nn i
versarien, welche zu Attel von hervorragenden Persönlichkeiten gestiftet wurden. Am 
S t. Katharinentag 1334 fundirte Heinrich, G ra f von T iro l, Sohn des Königs 
von Böhmen, der erste Gemahl der bekannten Margaretha Maultasch, einen 
ewigen Jahrtag und verschreibt „der säligen samenung der geistlichen Herren 
des Closters ze Atell fand Benedicten Orden in Freisinger Pistum acht Marckh 
Geltz" auf seinem Hof zu Meringen, gelegen ob dem Weg und auf dem dazu 
gehörigen Zehent. D a fü r mußten diese sich verbinden zu einem „vnzergämlihen 
L-elgerät m it Placebo, V ig ilie , Messen Pytanz, ofner Spent und Almuesen . . . 
uns unsern vordem und nachchömen ze Gehugnusse." (L ion. Uoie. I. 301.)

E in  ähnliches Gedächtniß, bestehend in  vier Ouatemperjahrtagen bedingte 
sich Georg der Fraunberger zum Hag, gesessen zum Hohenburg bei Gelegenheit 
eines m it Kloster Attel geschlossenen Kaufgeschäftes am Samstag vor dem 
Obristen 1413. (I-oo. eit. 316.)

Beim  Hereinbruche der Reformation 1523 wurde unter anderen Prälaten 
auch der Abt von Attel, damals Engelbert I . ,  der aber noch im selben Jahre 
starb, vom bayerischen Herzoge dem Papste als Vertrauensmann empfohlen, den 
man „zur Aburtheilung priesterlicher Vergehen" aufstellen könnte. (Wiedemann, 
D r. Johann Eck, S .  687.)

I m  I .  1596 forderte das bischöfliche O rd inaria t zu Freising auch von 
dem Kloster A tte l einen OatukoKus lib ro ru in  „p ro p to r p rok ib itos  lid ros 
<zui korto in  wonÄSteriis in vo n irm tu r". Es fanden sich: 166 theologische, 
44 juridische, 24 historische, 46 moralische und schönwissenschaftliche und 
22 philosophische Werke vor, von denen nur sehr wenige, wie ein paar Schriften 
des Erasmus von Rotterdam, der Censur verfielen. Von mittelalterlichen, aus 
dem S tifte  selbst hervorgegangenen Schriften begegnet uns hier ein Werk unter 
dem T ite l: „Lorinonos lludonrvoIlO '. das ohne Zweifel den P rio r Konrad Laben- 
wuls, der im  1 . 1476 urkundlich vorkommt, zum Verfasser hatte. (Erzb. O rd. Arch.)

Aus der Zeit des 30jährigen Krieges w ird folgendes Vorkommniß ge
meldet: „Anno >641, haben etlich verwögne Soldaten bey der zum Closter ge
hörigen Hofmarch allda das Mayrhauß angezündet, vnnd w eil das Feuer die 
S täd l vnnd Stallungen eylends ergriffen auch die Flamm schon allbereits sich 
gegen der Closter Kirch gewendet, als hat Abt Benedictus'J sambt dem

')  Hiev ergibt sich ein Irrthum. Nicht Abt Beuedicins II., Eiseuhard, erwählt 1616, sondern
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Convent sein Zuflucht in solcher Gefahr zu dem H . F lorian genommen, worauf 
sich das Feur zuruckgezogen vnnd in  die glüende Aschen verstricket."*) (Z im m er
mann, geistl. Kal. I. 125.)

Einer der unternehmendsten Aebte des S tiftes  war Abt Cajetan Scheyerl, 
1703— 1723. E r war aus dem Kloster Weihenstephan postulin urw hatte 
früher als Klostervicar zu Tünzhausen gewirkt. Se in  Hauptbestreben galt der 
Neuerbauung seiner S tiftskirche, die er nach dem Muster der Collegiatkirche 
zu S t.  Michael in  München Herstellen ließ. D ie  Freskomalereien in Derselben 
sind von Taver Lamp, die übrigen Gemälde von Untersteiner, Dagler und den 
Klosterbrüdern Leander Laubacher und Sebastian Zobel ausgeführt. Tobias 
Baader, der die Muttergottesstatue in  der Herzogspitalkirche zu München schnitzte, 
lieferte hieher ein Crucifix m it Dolorosa. D ie  treffliche Orgel wurde von Anton 
B a ir  in  München gefertigt. Am 15. September 1715 weihte Fürstbischof 
Johannes Franziskus die neue Klosterkirche, die m it 0 Altären ausgestattet 
war, feierlich ein.

Wie Abt Cajetan das Münster des S tiftes , so erneuerte Abt Nonnosus 
Moser, 1723— 1756, einen großen The il der Klostergebäude, wie er überhaupt 
die Abtei in  einem blühenden Zustande zurückließ.

D er letzte P rä la t des Klosters war Dominicus I I . ,  Weinberger, aus 
M alle rsto rf, erwählt nach dem Hingange des Abtes Dominicus I .  Gerl, — 
am 20. A p ril 1789. Seine Amtsführung wurde bei der Säcularisation des 
S tiftes  1803 selbst von dem Aufhebungscommissär v. Schieber als muster
haft anerkannt/") E r zog sich einige Zeit später nach Eiselfing, in  der Folge 
nach Wasserburg zurück, wo er am 28. M a i 1831 starb. E in  Verzeichniß 
der Exconventualen vom I .  1805 führt außer dem Abt und dem P rio r 
Benedikt Staucher noch deren sieben auf, die in  der Seelsorge thätig waren; 
mehrere lebten als Commoranten. I m  I .  1797 zählte man 17 Ordenspriester.

A ls  PfarrvicareFvon Attel fungirten zu Klosterszeiten meist die Prioren; 
nach Benedict Stauchers Abgang im  I .  1808 wurde Peter Michael R ott, 
bisher P farrer in  Wildsteig, zum wirklichen Pfarrer zu Attel ernannt.

S e it dem 1. October 1874 besteht zu A ttel eine Anstalt fü r männliche 
Unheilbare, welche dem Orden der barmherzigen Brüder anvertraut ist. An 
der Spitze des Conventes von 12 M itgliedern, steht 1 P rio r und 1 S ubprior; 
1 Ordenspriester ist ihnen beigegeben. (V g l. Kreisamtsblatt von Oberbayern 
1874, N r. 73.)

Von Kunstwerken des M itte la lte rs ist in A ttel nur wenig zurückgeblieben. 
D as Werthvollste daraus ist eine Sculp tur des Meisters Wolsgang Leeb in 
München. S igha rt sagt von ihm : „E r  fertigte um 1483 das erhaltene Hoch
grab der S tifte r in  der Kirche zu A tte l am In n . "  Meidinger bemerkt: „Dieses

sein Vorgänger M a r t in  I I I .  Keiner, Abt 1085— 1640, stand znr fraglichen Z e it dem Kloster 
A tte l vor.

0  B e i den wiederholten E in fä llen der Schweden ergriffen einzelne Mönche die Flucht. S o  
sagt eine Notiz vom  I .  1657: I ' .  N a u ru s  in w  a ts m p o rs  ir rn p t io n is  Iro s tilis  in  gua- 
ckaw pa rov lnn . 8nb U itio n s  w o n a s ts r i!  8 . Im w d s r t i  e te tin v tu r s t  to r to  in  so in o n a - 
s ts r io  s tn b ilitn ts m  p ro ü ts b itn r .

* * )  I n  einem Briefe vom 18. Februar 1804, der von der nunmehrigen Verwendung der ehe
m aligen Ordenspriester von A tte l handelt, schreibt derselbe: G o tt wolle allen (Exconventualen), 
die angestellt sind, seinen Geist geben, den Geist des E ifers und der Stärke, um bei de» 
gewaltigen S tü rm en  von der F lu th  des I r r th u m s  keines der anvertrauten Schafe fortreißen 
zu lassen, sondern m it denselben unter a ll den drohenden Gefahren in  dem Schifslein P etri 
auszuharren und die Ebbe abzuwarten. D er Zeitgeist w ird  doch auch in  seine H ölle zurück 
gehen müssen, w ie a ll die andern bösen Geister. Unterschrift: I lo w iu is u s ,  Abbt des un 
glückliche» Klosters Atel.
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Grabmaal liesse der gottselige Abt Leonhard, als es vor A lter zu Grunde gieuge, 
1509 meisterlich herstellen."*) Eine Abbildung des Denkmals findet sich im 
I. Bande der N on. Ilv iv .

Zn Attel wurden 2 röinische Denksteine aufgefunden. Das eine M onu
ment, wahrscheinlich ans dem nahen Kornberg stammend, eine A ra ,  ist einem 
Getreidelieferanten der IsKio «sptimn g'ominn gesetzt**) und w ird im  A n ti- 
guarium zu München aufbewahrt. sAbb. im oberb. Arch. Bd. V I. Taf. 2. 
Fig. I . )

D er andere Gedenkstein, welcher bis zum I .  1808 als Eckstein im Portal 
der Pfarrkirche diente, ist ein bloßes Fragment, aus dessen Jnschriftrest hervor
geht, daß das ursprüngliche Denkmal am 18. October 204 (O ilono itv rnm  et 
lüüone oonsnlilnm X V . üu l. X ov.) gesetzt wurde. sAbb. im oberb. Arch. 
Bd. V I I .  Taf. 0. Fig. 02.)

Ueber Kloster und Pfarrei Attel vgl. Deutingers alt. B la ir . W . 45. 
059. 000; >lon. ko iv . I. 250— 0,04 m it 2 Abb.; VVeuinZ-, 'I'opossr. Unv. I. 
200 m it Abb.; E rtl, churb. A tlas I I .  140 m it Abb.; Obernbergs Reisen II .  
07— 90; W ig. Hund, Stammenbuch I. 24. 151; Oeckelmavr, ü istnr. nnivvrrj. 
Orrlisburssens. p. 477; Huber, Eins, des Christenthums I I I .  60. 275; I'e/., 
Ilitzsaur. rrneccl. I. I X — X ; Riezler, Geschichte Bayerns I. 606; Oberb. Arch. 
X . 0. S . 8, X X . 0. S . 7, X X X . 0. S . 10; Acht Festpredigten, vorgetragen 
beim Jubiläum  der W allfahrt „ I n  dem Elend genannt" von dem Lobt. lOxvmpten 
Eloster Ä tt l gehalten 1720. M i t  Tkpf. München 1 7 2 9 ;*** ) Apians Topo
graphie von Bayern S . 119. 276. Eine Chronik von Attel von U. vo m . 
VVcniibei'lrer, fortgesetzt von U. N nnr. DW tl, im erzb. O rd. V g l. Lindner, 
Schriftsteller des BenedietinerordenS, S . 205— 2 10 , wo außer verschiedenen 
gedruckten, hieher bezüglichen Werken, auch die wichtigsten handschriftlichen Quellen 
nachgewiesen sind.

E d lin g  ist m it Xclolt cko 1A ilinA 'nn-f-) um das I .  96«i geschichtlich 
nachweisbar. (G f. Hundt, Eartular des K l. Ebersberg, S . 20.)

Edling, 1288 noch oupölln genannt, erscheint im X V . Jahrh , als eigene 
Pfarrei. I m  I .  1401 tr it t  Herr O tto  Taubenkropf als P farrer zu E ttling  
auf; im I .  1455 am S t. Margarethentag bezeugt die ganze Pfarrmening zu 
E ttling  eine S tiftung  zum ewigen Licht bei S t.  Cyriacus A lta r. ((Isiimmun,.)

Nächst Edling, zu Breitmoos, wurde die Bronzestatuette einer altrömischen 
Victoria aufgefunden; jetzt im Besitze des historischen Vereins von Oberbayern.

R om m e lb e rg  findet sich als Kirchort llnm norbo ro ,-)— st) wie oben er
wähnt, im I .  1087 beurkundet. sEd. v. Oefele, Gesch. der Grafen von 
Andechs, S . 201.)

Christian Mosmayer und Cousorten verkaufen am Ulrichstag 1495 dem 
S t. Lienharts Gotteshaus zu Romaberg, A ttle r P fa rr, E ttlinger Amt, st., Zehent 
aus 2 Höfen zu Hagenpuch in der Oed. jGeiß, Reichsarchivs-Regesten.)

*) Ans dein Deutmal fleht: 11-mo «oulptnram weit lieri pr. Ioon»rüu« nbbnL per inunnn
in n ^ is tr i xvoltstau^i ne I00!>.

'A  0 ,l,0v10  AXLIXXO ily IIV N O X I'A IilO  WIAVstoii!») V II  ULLIsiuuv) lA'OAXIVO 
l.X V ItO X I lVO VAllOVXDVN OVir(avit).

***) Früher war schon erschienen: Relation oder llrsprnngsbeschreibnng sammt baygesetzlen B e » e -  
sizien von denn luitiiderihäligeir Erncifixbild genannt im Ellendt an deitt Innstrom nächst 
dem Kloster Allst. München 1718.

-t-1 Bei den Nachkomme» des ILttilo. Förstemann I. 107. Gs. Hundt erklärt obiges ILtiliuKN» 
irrig für Ettling bei Landau.

0- -st) Berg des Ilowaia sllcnnirsrs) oder Römers.
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Außer diesen zwei F ilia len  und den zum I .  1 0 8 7  genannten Kirchen be
stand noch ein S t .  Ehrentraudskirchlein zu T e b e l s p e r g ,  1 4 0 9  erw ähnt*)  
(N o n .  IN>w, I . 0 1 3 ) ,  seist wahrscheinlich E inöde C hrentraud, und die schon 
genannte W allfahrtskirche E lend , welche 1 6 2 8  durch ein angeschwemm tes Kruzifix 
hervorgerufen wurde. I m  I .  1 7 8 6  mußte das G o tte sh a u s , w eil stark vom  
I n n  unterspült, abgetragen werden.

Z u  H a r t  bestand eine Schloßcapellc, die am 1 1 . J u l i  1 6 7 7  in Iiou. 
I>U88. D o w . consecrirt worden w ar.

F ü r h o l z e n ,  ourstol/.,*'*) w ird  um  das I .  1 0 8 6  unter den D o ta tio n s-  
gntern des Klosters R o tt genannt. siV Ieiolustboaü, üi^t. bstüsinK. I. 1. 
p . 2 6 4 .)
Kloster Allel hat  mehrere literarisch verdiente M ä n n e r  auszuweisen. A us  dem M ittela l te r  

kennen w ir  anher dem schon besprochenen P r i o r  Labeiiwnlf noch den ? .  S i g n u tn d  Vorchl ab dein 
B a r h a c h , der im I .  l i l l ö  das  Necrologium des Klosters Aitel verfaßte. I m  X V I I I .  J a h r h ,  
b lühten:  Abt NonnosnS Moser, st 22 .  November 1756, veröffentlichte zwei exegetische Werke: (1»u- 
kionm c m nt io o rn m  8 : r lo m o n is ,  8t.randinK:>o l ?  ! I ,  nnd V s n l t e r im n  Onvicli«  ^.»K. Vinci. 1742. 
? .  H e rm a n n  Engelbert a n s  Aichach, P r io r ,  P f a r r e r  zu Eisclfing, dann  Professor am  (?on»»»n- 
sliidinm zu Obcratiaich und R o t t ,  -j- am  28 Ntärz  175 4 ,  einer der ersten Theologen in B ayern ,  
welche die Dogm atik  historisch behandelten. Vs sind acht verschiedene Werke von ihm bekannt. 
D. Aegyd Holler a u s  Zangenstein, westlicher Sprachenkenner und Organis t  g ing nach I t a l i e n ,  wo 
er im Kloster 8. O v b a n o  zu S i e n a  unter  dem R a in e n  II!sx-'o Oro ll i  einige musikalische Schriften 
herau sg ab .  I n ,  I .  1823 soll er noch gelebt haben. ? .  M a u r u s  D ietI ,  geb. zn Pichl, später 
P f a r r e r  zu OHIstadt, 1  zu Tölz 19. Anglist 1816, schrieb: ? .  Aegydius J a i s ,  nach Geist unk heben 
geschildert. Muttchen 1826. Ikäheres über diese »Schriftsteller bei Lindner l. o.

3. Haag.
O rganisirtc P farrei m it 1 3 7 2  S e e le n  in 2 1 8  Häusern.

H a a g ,  M . ,  P f . -K  , P s . - S . ,  Schule  1- Knlsöd,  W ..... . . . . . . . . . . . . . . . 7 S .  L H .  2 „ K l l .
l O I N S .  I 5 8 D -  Kil. Lerchenberg, D .  , . 58  „ 13 (>,» „

Aichach, W .  . . . . 21 „ 6 „ 2 ,.  „ M o o s ,  W ... . . . . . . . . . . . . . . . 27 6 „ 1,„ „
Altdorf, D . . . . 132 „ 23 „ '  „ .Reith, W ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 „ 2 2 , .  „
B onweg, E. . . . .  5 „ 1 „ 1,, S a n d g r n b ,  E. . . . 8 „ 1 „ M  „
Io p p e n p o in t ,  W . . 26 „ .3 „ S ta a ren hö h lm üh le ,  V. - < „ 1 »/

l> „ 1 „Kogel, W. . . . >3 „ 2 „ Welhernmnhle,  V. .
A n m e r k u n g e n :  1) S ia n re n h ö h lm ü h le  und Weiherniühle sinden sich bei Dctuinger  »och nicht 

erwähnt.
2) I m  Pfarrbczirke befinden sich 1l> Prolestanten.
6z U m fang  der P fa r re i  8 Kilometer.
1) Wege gm.
5 .  D ie  Ortschaften der P fa r re i  gehören in d as  Bezirksamt Wasserburg und in die politischen 

Gemeinden H a a g ,  Kirchdorf, Dachberg, A l lm a n n s a n  und Rosenberg.

I. p fa rr sch : M a r k t  H a a g  an der alten Bandstraße von M ünchen nach W ien  
hochgelegen. Nächste Eisenbahnstation S v i e n , 8 Kilometer entfernt. P ost 
am O rte.

ch Bei A p ian :  0vIl>m'8>)0t'K, >>"8- t e m p l . .  nicht identisch mit  X l b o r s p o r K  (AlmannSdergl.  
Vgl .  Apinns Topographie  S .  112.

**> S t a t t  v m l t u l r ,  vor  dem Walde.
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Pfarrkirche: Nach dem Brande 1849 wieder aufgebaut und bedeutend ver
längert. Restaurirt 1877— 1882. Baustyl gothisch. Hinreichend geräumig. 
Baupflicht die Kirchengemeinde. Spitzthurm m it 4 Glocken, gegossen von Jos. 
Ferdinand Pascolini in  Ingolstadt 1853. —  Consecrirt am 23. Oktober 1853 
durch Erzbischof K a rl August. Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 
1 a lt. l ix . ,  2 a lt. port. 88. L . Om. m it Leichenhaus '/a Kilometer von 
der Pfarrkirche entlegen; dabei eine Capelle, in  welcher jährlich in  der Aller- 
seelenoctav eine h l. Messe celebrirt w ird. Orgel m it 16 Reg. G o tte sd ie n s t 
an allen Sonn- und Festtagen. Concurs beim 40stündigen Gebete in  den Fast- 
nachlstagen. Ewige Anbetung am 30. A p ril. Sept.-Ablässe am D re ifa ltig 
keitssonntag, Patrocinium und am Feste der unbefleckten Empfängniß M ariä . 
Aushilfe ist zu leisten am 5. Februar in  Maitenbeth, am Scapulierfeste in 
Kirchdorf, am Feste der 7 Schmerzen M a riä  in  Rechtmehring und am Schutz
engelfeste in  Ramsau. Außerordentliche Andachten: im  Advente täglich Rorate, 
nach Angabe; an den Donnerstagen der Fasten Oelbergandacht m it Predigt, an 
den Fastensonntagen Fastenpredigten, herkömmlich (kleine Entschädigung dafür 
aus der Gemeindekasse); in  den ersten 5 Fastenwochen 2 Kreuzwegandachten und 
1 Rosenkranz. I m  M aim onat ungefähr 18 Maiandachten, nach Angabe; in 
den Octaven des hl. Sebastian und Allerseelen Rosenkränze, nach Angabe; in  
der Frohnleichnams- und Allerseelenoctav gestiftete Litaneien. Außerordentliche 
Bittgänge nicht üblich. — S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 
9 Jahrtage ohne V ig il,  dazu 7 Beimessen: 21 Jahrmessen und 60 Quatemper- 
messen.

B ru d e rsch a fte n : 1) Herz-Mariä-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am 
10. August 1870. Am Sonntag nach der Octav von M a riä  Himmelfahrt 
Bruderschaftsamt; Nachmittags Predigt, Litanei und Procession: Tags darauf 
Seelenamt fü r die verstorbenen Mitglieder.

2) Bruderschaft der immerwährenden Anbetung des allerheiligsten Sakra
mentes, im Jahre 1686 eingeführt ohne oberhirtliche Genehmigung, in  Folge 
des churfürstlichen Generalmandates v. I .  1675. Jeden 3. Sonntag im M onat 
Nachmittags Predigt, Dreißiger und Procession (M a i bis October; in  den 
Wintermonaten Aussetzung des 8s. beim Hauptgottesdienst). Gegenwärtig w ird 
alle Donnerstage Am t oorsm exp. 88. und Procession in  der Kirche gehalten.

3) Liebesbund vom hl. Johannes von Nepomuk, ohne oberhirtliche Ge
nehmigung errichtet 1761. Hauptfest am 16. M a i; feierliches Seelenamt m it 
Gedenken, dann Predigt und Hochamt; eine hl. Messe beim Ableben eines 
Mitgliedes.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. —  Vermögen der 
Kirche: a ) rent.: 34215 4 /. 40 d) nichtrent.: 66700 47. 49 /H.

Got tesackercape l le ,  erbaut 6. 1828. Baupflicht die Gemeinde. 1 alt. 
pari. N u r einmal im  Jahre, während der Allerseelenoctav eine hl. Messe.

! l .  P farrvcrh iiltinsse: Präs. S . M .  der König. Fassion: Einnahmen: 1774 44. 89 /(,., 
Lasten: 70 44  56 ,(?>., Reinertrag; 1704 4 /. 33 Pfarrhaus ein Theil der 
früheren Schloßgebäude, hinreichend geräumig, sehr passend und trocken. B au
pflicht das Aerar. — Hilfspriester: statusmäßig 2 Coadjutoren (nur 1 Stelle 
besetzt). D er Coadjutor genießt die Verpflegung im  Pfarrhause, wohnt aber in 
dem sehr feuchten Beneficialhaus. Beginn der Matrikelbücher 1809. — I n  Haag 
bestand früher 1) ein Beneficium 88. R rin itn tm , gestiftet von der Frauenberg'- 
schen Familie; m it dem Fond desselben und m it staatlicher Aufbesserung wurde 
1808 die P farrei Haag errichtet. D ie  ursprünglichen 2 Wochenmessen sind 
durch oberhirtliche Entschließung clcl. 30. J u n i 1871 auf 4 Qnatempermessm



Pfarren Hang.

reducirt worden. 2) D as hl. Geistspital-Benesicium, gestiftet 1715 durch den 
Churfürsten M ax Emanuel. Dasselbe ist seit 1852 dem Pfarrer zur Unter
haltung zweier Hilfspriester übergeben. 3 Wochenmessen obligat. Einnahmen: 
947 TU. 19 H ., Lasten: 4 L  54 H ., Reinertrag: 942 4 /. 65 Beneficial- 
haus (sehr feucht) m it Garten dient als Hilfspriesterwohnung. Baupflicht 
das Aerar.

I I I .  KchuIverlMtnisse: 1) Knabenschule in  Haag m it 1 Lehrer und 1 H ilfslehrer, 
81 Werktags- und 21 Feiertagsschülern.

2) Mädchenschule in Haag, von 2 englischen Fräulein geleitet, 92 Werk
tags- und 27 Feiertagsschülerinnen. —  1864 wurde der sog. Fürstenstock des 
ehemaligen Schlosses zum Mädchenschulhaus umgebaut, und zur Leitung der 
Mädchenschule englische Fräulein berufen.

IV . Klösterliche Institute: 1) D ie  englischen Fräulein im Mädchenschulhaus haben 
dort eine benedicirte Capelle m it Ls. Wöchentlich einmal hl. Messe.

2) Barmherzige Schwestern besorgen die Krankenpflege im  Districts-Kranken- 
hause. S ie  haben dort eine benedicirte Capelle m it 8s. Wöchentlich einmal 
hl. Messe.

Mission wurde gehalten 1671 durch Redemptoristen.

Kleine Notizen. H aag , ist als Edelsitz documentirt im X . Jah rh . H ier
saß um das I .  980 jener streitbare llu u in A c r äs der seine vier Söhne
in der Siegesfreude über die Vernichtung der Ungarn oder Hunnen (955) 
N num w c, i lu u iu llo r  (statt tu r lo r —  Verderben), I lu u m lo it und N un in to t 
benamste. (G f. Hundt, Cartular des K l. Ebersberg, S . 24.) Um die M itte  
des X I I .  Jahrh , finden w ir  ein neues Geschlecht, das sich „G u rre "  ̂ )  nannte, 
zu Haag und zu Kirchdorf seßhaft. Um das I .  1160 kommt Oüouuruckus 
6 n rrc  ohne Bezeichnung seines Sitzes, um das I .  1200 dessen Sohn 6üun- 
ruclns Ourro äo IIuZo  urkundlich vor. (L ion. Uoio. V I I .  463. I. 198.)

Um die nämliche Zeit lassen sich schon die Anfänge des Marktes Haag er
kennen, denn zu Gars fand sich damals (c. 1160) bereits ein Kaufmann aus 
dem Flecken Haag als Zeuge ein (IV illo lm Im us i C reator cko 8n1)ur1üo, yiuoci 
inw cupu tu r I lu c ii) .  (L ion. L o ic  I. 35.)

D ie  Gurren von Haag starben 1246 aus; ihre Besitznachfvlger waren 
die Herren von Fraunberg, welche von ihrer verfallenen B urg  bei S t.  Christoph 
in  die Veste Haag übersiedelten. Z u  Gunsten des R itters Konrad des Frauen
bergers zum Haag hat Kaiser Ludwig der Bayer den M arkt zum Haag gefreit 
auf all die Rechte und Freiheiten der S tadt Wasserburg, welches Privilegium  
durch die bayerischen Herzoge Heinrich, O tto  und Heinrich im I .  1324 be
stätigt wurde. (W . Hund, Stammenbuch I. 53.) Nach dem Tode des Grafen 
Ladislaus 1566 ging die Grafschaft Haag an das Herzogthum Bayern über 
und erlosch dadurch wieder das von ersterem eingeführte Lutherthum.

I n  der M atrikel vom I .  1315 wird eine Schloßcapelle daselbst auf
geführt: cupellu. in  custrc» ÜUA', Welche eine F ilia le  der P farre i Kirchdorf 
war. Nach Deutingers Bisthumsbeschreibung war in  diese Burgcapelle ein 
Beneficium 88 . R rin itu tis  von der edlen Familie der Fraunberger gestiftet.

527

0  Bei der Einhegung oder Verzäunung.
—) Gleichbedeutend m it Mähre, schlechter Gaul. S ic  führten ein weißes ansspringendes Pferd 

im  Schilde, und es blieb dies auch das Wappenbild der nachmaligen Grafschaft.
*—) Der als Reformator berufene Prädicant Kaspar Frankh wurde selbst katholisch und -stellte in 

der Grafschaft Haag den von ihm dort geschädigten kath. Glauben wieder her (1568—1578).
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Wann diese Fundation geschehen, ist nicht bekannt. D ie  schmid'sche M atrike l 
bemerkt 1740: In  llao vetnstissim rr oupslin 8-rti8 lormoZU sunciutuw est 
ösne tie ium , cid guo tirluon ins truw en tuw  kuullutionig unn repe ritn r in  
86Ü8 66<!lö8in8ti6i8. E in  Benefieiat, Thomas B inde r, läßt sich in den 
I .  1502— 1590 nachweisen.

E in  zweites Beneficium gelangte 1020 theils zur Schloß- theils zur 
Spitalkirche zu Haag. D ie  S tifte r in  des S p ita ls  war G rä fin  Kunigund von 
Haag und P ru n n , die W ittw e des Grafen W o lf von Haag. I h r  frommes 
Werk fä llt in  die erste Hälfte des X V I .  Ja h rh .; sie selbst starb 1557 zu 
P runn an der A ltm üh l, 96 Jahre alt. (IVem nA, VopoKr. Luv . I. 117.) 
D ie  Spitalkirche ließ 1594 Herzog Ferdinand von Bayern, Inhaber der G ra f
schaft Haag, ausbauen. Erstgenanntes Beneficium scheint um das I .  1007 in 
seinen Erträgnissen ganz unzureichend geworden zu sein, denn sonst wäre es 
nicht erklärlich, warum Herzog Ferdinand von Bayern im  genannten Jahre 
sich bemüht hätte , die Transferirung der Frühmesse zu Kirchdorf, gestiftet 
1440, nach Haag zu erwirken. Se in  Wunsch ging späterhin auch in  E rfüllung, 
denn am >0. Dezember 1820 gab Fürstbischof Veit Adam die Erlaubniß, daß 
erwähnte Frühmeßstiftung aus mehrfachen Grünven von der Pfarrkirche 
zu Kirchdorf in  den M arkt Haag übertragen werden dürfe. (Acten des 
erzb. O rd .)

Am 5. August 1038 wurde ein Vertrag abgeschlossen zwischen dem Pfarrer 
zu Kirchdorf, Johann Galgenmüller, und dem Vicare desselben zu Haag, 

Ferdinand Pröbstle aus Jrsee: „V r8 i»en8i8 Uoneckiotimw L x u l . " ")
Nach der schmidsichen M atrike l fundirte der Churfürst M ax Emanuel im 

I .  1715 ein neues Beneficium 8 8 . Vrimtrrtch in die Spitalkirche zu Haag, 
dessen Inhaber seinen Unterhalt großenrheils aus dem churfürstlichen Bräuhanse 
bezog. I m  I .  1710 erlangte diese S tiftung  die oberhirtliche Confirmation.

Es befanden sich demgemäß im I .  1740 zwei Beneficialen zu Haag: 
Urban Hörmann als S p ita l- , Johann Andreas Po llin  als Schloßbeneficiat.

Am 0. J u l i  1803 wurde die churfürstliche Schloßcapelle zu Haag vanda- 
lisch niedergerissen (nur der Thurm  blieb stehen) und die schönen Gemälde 
und herrlichen Paramente, wie P farrer Dallinger schreibt, an die Judenschaft 
veräußert. '''''I

Zunächst durch den Fond des Beneficiums 8 8 . V iin itu ti«  kam 1808 die 
Errichtung der P farre i Haag zu Stande. I m  I .  1811 erhielt Vincenz 
Stichaner, Exconventual von Andechs, die neue Pfarrei verliehen. S e it dem 
I .  1852 ist auch das Beneficium 8. 8p ir iln 8  (ehem. Schloßbeneficium) dem 
Pfarrer zum Unterhalte zweier Hilfspriester überlassen.

D ie  1849 bedeutend verlängerte Pfarrkirche wurde 1877 von Ferd. See- 
bacher ausgemalt; 1879 kam ein neuer Hochaltar, 1880— 1882 zwei neue 
Zeitenaltärc von Marggrafs zur Aufstellung. Auch wurde stylgemaßeS neues 
Altargeräthe m it namhaften Kosten hergeschafft.

Das Wahrzeichen von Haag ist der weithin sichtbare Schloßthnrm mit 
seinen charakteristischen Erkerthürmchen, vielleicht römischen Ursprunges; eine 
Römerstraße soll hier durchgeführt haben, nämlich senc von Unro lRenötting) 
nach Au^N8t:r V nn le licorn iu .

si Nncckum ülntnuin iukne Oii-eliäurtbukoiu fnu'oelluni ej»8n»e Vinnrinni 
iniruin st n>'o>)i'U8 rruuiiku8 :rd ntrogns snbse.riptnni. (Fm er;t>. Ord.!

> gm noch stehenden Lhürmlei» befinden sich 2 kleine Glocken: rch 148t 4 urieli 4
l'li'io l, von ch koson ch Vvo 4 Rärin 4 sratin 4 plon» 4 Ums 4 tvemu 4 bj 0:u- 
llx»l»m»«ns 4 IVvnxw 4 >» minnllsv , §nss . miob. d l1 )t! X X III .
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Bonw eg kommt schon 980 mit ?upx.> äs?enr>imvr>ue*) vor. (Cartular 
des Kl. Ebersberg, S . 24.)

Ueber Haag vgl. Deutingers alt. M atr. §§. 362, 13— 16. 729; Dionys 
Reithofer, Geschichte des Marktes Haag, 1818; Lipowskys Nationalgarde- 
Almanach 1815, S . 127; IVuninA, Ropog'rapln'n Oavarins, I. 117 mit Abb.; 
Oetslius, rsr. koio. svript. I. 114. I I .  482; Stumpf, Bayern, S . 124 mit 
Abb.; A. Huber, Eins. des Christenthums I I I .  60. 65; Oberb. Arch. X V I. 
283 ff.; X X V I. 63; Apians Topographie von Bayern, S . 120.

Unter den Inhabern der Grafschaft Haag nimmt eine hervorragende Stelle ein Sigmund 
von Fraunberg, Graf von Haag, H v. 1520. Er that 1r97 Kriegsdienste im Mailändischen, ging 
als Gesandter des Kaisers an verschiedene Höfe, waltete als Richter am kaiserlichen Kammer
gericht und erhielt von Maximilian I. die Grafcnwürde. Im  pfälzisch-bayerischen Kriege 1504 
hatte seine Grafschaft viel zu leiden. Der bekannte Pfarrhcrr M . Johannes Müller von Kirchdorf 
hat ihm 1514 eine Schrift gewidmet mit den Prädicaten: V iro  ß'ranäovo st oonstantmsimo Uno 
Uno LiAismnnäo, Oowitntns Hag- Osnvroso Oowiti ote.

I n  den I .  1820—1826 stand der Pfarrei Haag vor der Exaugnsiiner Prosper Dallinger, 
früher Garnisonsprediger zn Ingolstadt. Er war Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften und ver
faßte eine große Anzahl von naturwissenschaftlichen und pädagogische» Schriften, welche in Melders 
Lexikon aufgezählt sind. Sein Hingang erfolgte am 6. Oktober 1826.

4. Kirchdorf l». Haag.
Organisirte Pfarrei m it 2356 Seelen in 421 Häusern.

Kirchdorf, D.. Pi.-K., P f.-S ., Schule, -j- Lohe, W . . . 11 S. 2 H. 3 Eil.
228 S. -11 H -  K il. Loibführcn, E. 7 „ 1 ,̂5.

Aigen, W ........................ 10 „ 2 „ 2„. „ M ayr in der Oed, E. . 6 „ 1 ,. 1
Asm, W ........................... 21 „ 4 „ 0,-, „ Miesbühel, W. . 18 „ 3 .. 2,,
Auer, E........................... ü „ 1 ,, Ü„ Mühlhub, W. . . 9 „ 2 „ 4

Serq, D., Flk., zs- . . . 79 „ >6 ., 2„. Ofen, W. . . . 9 „ 2 ., 3 „
Bach, D ........................... 11 „ 10 ,. 0,-. Pfaschstättcn, W. . 8 „ 2 „ 3
Bliemreut, W .................. 9 „ 2 „ 3 „ Pommering zBachmeh-
Breitrain, E................... 7 ,. 1 ,, i rmg), E. . . 10 „ 1 .. 3
Bürstling, E ................... 6 „ 1 ,, 4 „ Pröhl im Holz, E. 4 „ 1 ., 5 „
DemmelmooS, E. . . 5 „ 1 „ 2,. Rainbach, D. . . 52 „ 7 „ 1
Diezmoning, D. . . . 28 „ 5 „ 3 „ Speer am Dimpfel, E. . 9 „ 1 „ 2„ „
Eitlberg, E ...................... 2 1 ., 3 „ Sreuibcrq, E. . . 5 1 „ 2„ „
Enning, W ...................... 12 2 „ 2,-, „ S tilln , W. . . 11 ,. 2 „ 4 „
Eschbaum, E................... 5 „ 1 „ 2., „ Stnrzlheim, W. . 24 „ 2 ,. 2 „
Furth, z. H ..................... 19 „ 3 ,, 2 „ Wadmühle, E . 6 „ 1 ,, 2,5 „
Gritschenöd, E. . . . 7 „ 1 ,, 4 „ Weberstätt, E. . . 6 „ 1 „ 2,,, „
Hackthal, W. . 16 „ 3 „ 2 „ Wella, z. H. . . 15 „ 2 „ 1 „
Haltmann, E. . . . 8 „ 1 1 „ Winhart, E. . . 7 „ 1 - 2,5 „
Hinteröd, E..................... 7 1 „ 2,. „ Wirthshöller, E. . . . 9 „ 1 „ L,, „
Hinterthann, E. . . . 8 „ 1 „ 2 „ Zacherlöd. E. . . 8 „ 1 „ 3
Hock, z. H ........................ 27 „ -lj. 2 „ Lengmoos, D . , Flk-,
Holl, W .......................... 6 „ 2 „ 3 „ Schule, P . - 63 „ 10 ,. 4,5 „
Hof, D ............................. 49 „ 9 „ 0,5 Anfelden, W. . . 15 „ 4 „ 2,5 „
Holzhänseln, W. . . . 17 „ 4 „ 2... Bachenöd, E. . . 6 „  ̂ ^ „
Holzöd, E ..................... 4 ., 1 „ 4 Bachmühle, E. . u 1 9,5 „
Hnbcr am Holz, E. . . 4 „ 1 ,. 1 „ Bauernstanzl, E. . 5 „ 1 „ 5
Klausner, E.................... 1 „ 4 Buchreit, E. . . 6 „ 1 „ 6
Kronberg, am, z. H. . 29 „ 4 „ 2-3 „ Fachöd, W. 16 „ 2 ,. 6,5 „
Langrain, W ................... 12 „ z 3 „ Federsberg, W. 21 „ 2 „ 5,5 „
Lechncr, E....................... 12 „ 1 „ „ Gänsgerbl, E. 9 „ I 6

Au des Benno.
Westermayrr: DiocesmuBefchrcidunf, U i. .->4
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Giglberg, E. . . 
Grnndlgehrer, E. .

7S . 
6  „

1 H- 5 
1 „ 7

Ml. Ramsau, D., Exp.-K., 
Exp.-S., Schule, -f-'y . 6 6  S. 11 H. - Ml.

Gsellmühlc, G. . 8  „ 1  „ 6 „ Bobenstätt, W. . . . 8  „ 2  „ 2 , 5 „
Hamberg, E. . . 5 „ 1  „  6 „ Danzerstntt, E. . . . 5 „ > 4,, „
Hechenberg, W. . 1 2  „ 2  4 „ „ Eisenmannsstätt, W. . . 8  ,. 3 „  2
Kagercr, E. . . . 3 „ 1  ,, 6 „ Emnil, E....................... 5 „ 1  „ 2 , 5 „
Kebing, W. . . 17 „ 3 „ 7 „ Feldl, E........................ 3 „ 1  0,5
Köhlner, E. . . 6  „ 1  » 5„ „ Gelf, E......................... 9 „ 1 .. 2,5 „
Krantthal, E. . . 6  „ 1  » 5„ „ Glaslthann, E. . . . 3 „ 1 2,5 „
Lmnpelstätt, E. . 9 „ 1  „ 6 Goldbrunn, E. . . . 8  „ 1 „ 2,5

Ltmbrrg, E., Flk. . 9 1 „ 3 „ Hag», E........................ 5 „ 1 „  2,5
Maxau, E. . . . 7 „ 1  3 „ „ Hörwart, W................... 2 2 4 „ 3,5 „
Mayerhofen, W. . 1 1  „ 2  3 „ „ Hütter, E........................ 9 „ 1  ,, 1 „
Mühlthal, W. . . Io „ 2  „ 7,, „ Hnndsöd, E................... 6  „ 1 .. 1 ... „
Obergehrcr, E. . 9 „ 1  ,, 6 „ Jrling, E....................... 9 „ l 2,5
Oberhart, W. . . 18 „ 4 „ 5 „ Katzbach, E.................... 5 „ 1 „ 5
Oedenberg, W. . 25 „ 6  „ 5 „ Kibelsbach, W. . . . 2  „ 0 , 5 „
Oedmühle, E. . . 6 1  » 7 „ „ Kinnstätt, E................... 4 1  .. 2 ... „
Penstätt, E. . . 1 0  „ 2 „ 5 „ Lauferer, E.................... 6  „ 1  » 2,5 „
Permanöd, W. 24 „ 4 » 3,5 „ Linner, E. . . . . . 6  „ 1 ,, ^ ,2

Reichgreißl, E. 7 ,, 1  ,, 6 , 5 „ Loh, W ........................... 1 2  „ 2  „ 1 „
Richtcrstätt, W. . 1 0  „ 2  „  6 „ Manhart, E................... 8  ,, 1  1 „
Röhrmoos, W. . 2 0  „ 3 ,, 5,5 „ Mißstätt, E................... 6  „ 1 „ 3,,, „
Schustergraben, W. 6  „ 2  „ 5 „ Ram, E......................... 8  „ 1  2 , 5 „
Stanzelmühle, E. 6  „ 1  „ 5 „ Ranhör, E.................... 7 „ 1 " 1 'l« „
Unterhart, W. . . 23 „ 4 „  7,5 „ Reilhof, E...................... 4 „ 1 2,5 „
Walterstätt, W. . 1 1  „ 2  „ 4,5 „ Robcis, E...................... 7 „ 1 1 „
Webergshrer, E. . 3 „ 1 7 „ Roßwagn, E.................. 7 „ 1 „ 4 „
Wimmer, C. . . 1 0 2 „ 5 „ Rothenstätt, E. . . . 14 1 „ 3 „
Ziegelstadel, E. 7 „ 1  „  4 „ Schafleiten, E. . . . 4 1  „ 4

Gtrrrndorf, D., Flk., Schule 64 „ 12 „ 5 „ Schlicht, W.................... 19 „ 3 ,, 0,5 „
Brand, am, W. . 8  „ 2  ,. 6 Schöberl, E.................... 7 „ 1  2 , 5 „
Bühel, z. H. . . 36 „ 9 „ 5 „ Steingrnb, E................. 5 1  „ 2 „
Mühlberg, D. . . 25 „ 7 „ 6 , 5 „ Stephlthann, E. . . . 15 „ 1  2 , 5 „
Obermoosham, W. 27 „ 4 „ 5 „ Thannhub, W. . . . 1 2  „ 2  „ 3^ „

Pyramoos, D.. Flk., 94 „ 19 „ 6 , 5 „ Tieföd, W...................... 7 2  „ 2,5 „
Rodersberg, W. . 9 „ 2  „ 3 „ Tiefenstätt, W. . . . 15 „ 3 ,, 0 , 5 „
Rain, z. H. . . 8  „ 5 „ Warz, E........................ 5 „ 1  » 2 „
Schachen, W. . . 1 1  „ 2  „ 6 , 5 „ Weichselgarten, E. . . 9 „ l „ ^5

3 2
„

Sinkenbach, D. . 56 „ 9 6 „ Weidach, z. H................. 2 1  „ „
Standen, z. H. . 39 „ 8  „ 5,5 „ Wies, E........................ 1  0.5
Untermoosham, D. 40 „ 9 „ 5 „ Znlehen, E.................... 6  „ 1 „  ,̂5. „

M ilden, D., Flk. . 135 „ 2 2  „ 3,5
Anmerkungen: 1) Bei Dentinger wird Aumannszell nicht niehr erwähnt; dort finden sich nicht 

die Ortschaften: Aigen, Bach, Lehner, Grnndlgehrer und Schachen.
2) Umfang des engeren Pfarrsprengels circa 20 Kilometer, der Expositnr circa 15 Kilometer.
3) Wege gut.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Wasserburg und in die politischen 

Gemeinden: Kirchdorf, Berg, Dachberg, Fürholzen, Kronberg, Lengmoos, Pyramoos und 
Winden.

5) Maitenbeth, ehemals Filiale von Kirchdorf, ist seit 1873 selbstständige Pfarrei; 1825 wurde 
ans der Pfarrei Mittbach (jetzt Pemmering) die Filiale Pyramoos nebst den Ortschaften 
Brand und Mühlberg in die Pfarrei Kirchdorf nmgepfarrt.

I. P fa rr jlh : K irch d o rf, unweit der Straße von München nach Altötting auf 
einem Hügel gelegen. Nächste Eisenbahnstationen: Seien, 6 Kilometer, Dorfen, 
9 Kilometer entfernt. Post Haag.

Pfarrkirche: Erdauungsjahr 1471. S ty l ursprünglich gothisch, ver
zopft. Geräumigkeit gut zureichend.^") Baupslicht die Kirche und Gemeinde.

Gntfcrnnng vom Gxpositiirsitz.
**) I»  der Kirche befinden sich die Grabsteine der Pfarrherren Balthasar burtins, 1 1651,
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Spitzthurm, 1868 neuerbaut, mit 4 Glocken. Oons. äub. Patrocinium am 
Feste M ariä Himmelfahrt. 6 ult. Lx. 8s. 6 . Om. Orgel mit 10 Reg. 
P fa r r g o t te s d ie n s t  an allen S onn - und Festtagen; nur am Schutzengelfeste 
wird derselbe in Ramsau und am Sonntag nach Johannes und Paulus und 
am Sonntag nach M ariä Geburt in Berg abgehalten. Eoncurs am Skapulier- 
feste. Ewige Anbetung am 27. August. Sept.-Ablässe am Skapulierfeste, am 
Patrocinium und am Feste der unbefleckten Empfängnis M ariä. Aushilfe ist 
zu leisten an den 3 Fastnachtstagen in Haag und am Feste des hl. Wolfgang 
in S t .  Wolfgang. Außerordentliche Andachten: im Advent Rorate nach Angabe, 
an den Fastensonntagen Oelbergandacht; an den Samstagen und Sonntagen des 
Ja h re s  sowie während der Allerseelen- und Sebastiansoctav Rosenkranz; die 
Rosenkränze werden theils von Privaten bezahlt, theils aus Stiftuugsmitteln 
honorirt. Bittgänge: am Freitag nach Christi Himmelfahrt nach Berg, einmal 
im M ai über Kronberg nach Ramsau und Lengmoos, am 2. J u l i  nach Dorfen, 
am Feste des hl. Jakobus nach Winden, sämmtliche Bittgänge mit geistlicher 
Begleitung. — S t i f tu n g e n :  2 Jahrtage mit Vigil und Requiem, 38 J a h r 
tage ohne Vigil, 75 Jahrmesfen, 4  Bruderschafts-Quatemperämter, 8 Quatemper- 
messen.

S k a p u lie rb ru d e rsc h a f t , mit oberhirtlichem Consens vom 7. August 1623 
errichtet durch Instrum ent vom 8. M ai 1622. Hauptfest am Skapuliersonntag. 
Convent jeden 1. Sonntag im M onat und an den Festen M ariä Empfängnis;, 
Geburt und Himmelfahrt, je mit Predigt und Procession. — Vermögen: 
1102 44. 84 /H.

Die nicht mehr bestehende Sebastiansbruderschaft hat ein Vermögen von 
1771 47. 42 ^>.

Meßner und Cantor der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: a) renk.: 
69300 44., b) nichtrent.: 10158 44. 49 /A.; des Cultuszehentbaufondeö: a) reut.: 
4104 44. 28 /H., b) nichtrent.: 152 44. 60

II. Filialkirchen: 1) L engm oos, an der S traße von Ramsau nach Wasserburg ein
sam gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1862. S ty l  gothisch. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche und Gemeinde. Spitzthurm mit 
2 Glocken. Oons. äub. Patron der hl. Aegidius. 1 alt. kix., 2 alt. port. 
8s. Om. Orgel mit 6 Reg. G o tte sd ie n s t (wenn 2 Hilfspriester in Kirch
dorf) an allen Sonn- und Feiertagen, sonst im Wechsel mit Oberndorf. — 
G e s tif te t 4  Quatempermessen. — Meßner und Cantor der Lehrer von Leng
moos. — Vermögen der Kirche: a )  rent.: 7752 44. 32 /A., b) nichtrent.: 
1016 44. 17

2) O b e rn d o rf ,  einsam, tief gelegen, Filiale des 1. Cooperators. E r
baut 1867. Gothisch. Hinreichend geräumig. Baupslicht die Kirche und Ge
meinde. Spitzthurm mit 3 Glocken, gegossen von Bachmaier in Erding 1869. 
Benedicirt. Patronin die hl. M ärtyrin Katharina. 3 alt. port. 8s. Orgel 
mit 7 Reg. G o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Festtagen, eventuell (s. oben) 
im Wechsel mit Lengmoos. — S t i f t u n g e n :  1 Jah rtag  ohne Vigil, 3 J a h r 
mesfen, 4  Quatempermessen. — Meßner und Cantor der Lehrer des O rtes. — 
Vermögen der Kirche: a) rent.: 3698 44. 23 /H-, b l nichtrent: 4095 44. 
80

3) B e rg ,  einsam, hoch gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt.

Matthäus Pindstainer. 16. Juni 1714, Erhard Gratz, -j-1613, Wolsgang Grimb, -j- 3. Juni 
I7ti,  Paul Parstorfcc, UM.
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Gothisch. Geräumigkeit beschränkt. Baupflicht die Kirche und Gemeinde. Kuppel
thurm  m it 2 kleinen Glocken. Oons. ckud. Patrone die hl. Johannes und 
Paulus. 1 u lt. port. O rgel m it 6 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t am Patro- 
cinium und am Feste M a riä  Namen. I m  Advente alle Wochen ein Rorate, 
vom Pfarrer gehalten. B ittgang am Sebastianitag von Kirchdorf nach Berg und 
zurück. —  Mesmer ein Bauer von Berg, Cantor der Lehrer von Kirchdorf. —  
Vermögen der Kirche: u) rent.: 52715 47., b) nichtrent.: 5213 47. 14 4-

4 ) L im b  erg, einsam, hoch gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Gothisch. 
Hinreichend geräumig. Baupflicht die Kirche und Gemeinde. Spitzthurm m it 
2 Glocken. Oons. ckub. Patron der h l. Oswald. 1 u lt. üx . Hie und da 
an Werktagen hl. Messe. —  Meßner ein Bauer. — Vermögen: r>) rent.: 
2037 47 , k) nichtrent.: 580 47  25 4-

5) W in d e n , eben, einsam gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Rund
bogenstyl. Geräumig. Baupflicht die Kirche und Gemeinde. Spitzthurm m it 
2 kleinen Glocken. Oon8. clud. Patron der h l. Jakobus. 1 u lt. port.
Orgel m it 5 Reg. G o t t e s d i e n s t  am Sonntag nach Jakobi durch den 
1. Cooperator. 4 Quatempermessen gestiftet. —  Meßner ein Bauer, Cantor 
der Lehrer von Oberndorf. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 2442 47. 26 4-, 
d) nichtrent.: 945 45.

6) P y ra m o o s , einsam, tief gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Gothisch. 
Geräumigkeit genügend. Baupflicht die Kirche und Gemeinde. Kuppelthurm m it 
2 kleinen Glocken. Oons. ckub. Patronin die hl. Agatha. 2 u lt. po rt. 8s. 
Om. G o tte s d ie n s t am Sonntag nach S t .  Agatha und am Sonntag nach 
Weihnachten, durch den 1. Cooperator.

Es besteht seit alter Zeit ohne oberhirtliche Genehmigung ein L ie b e s 
bund zu Ehren der hl. Agatha. Hauptfest am Sonntag nach M a riä  H immel
fah rt; jeden Quatemper hl. Messe fü r die verstorbenen M itg lieder; auch beim 
Ableben eines M itgliedes hl. Messe. — Vermögen: 462 47. 86 4>

Meßner ein Bauer. —  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 1803 4 /. 22 4 - ,  
b) nichtrent.: 1743 47. 95 4 -

I I I .  P fa rrve rlM tm sse : Präs. S . M .  der König. Fassion: Einnahmen: 4137 47. 
83 4 . ,  Lasten: 1698 47. 33 4 . ,  Reinertrag: 2439 47. 50 4 .  Onuscapital 
zu 1908 47. bis 1912 m it jährlich 111 47. 43 4 -  abzusitzen. W iddum: 
8 im  24 a 56 pm —  24 Tagw. 20 Dezim. Aecker, 4 sta 16 u 37 qm —  
12 Tagw. 22 Dezim. Wiesen, 2 du 44 u 98 qm —  7 Tagw. 19 Dezim. 
Waldung. Durchschnittsbonität: 11. Pfarrhaus 1652 erbaut von Pfarrer 
Kaspar Eisenberger, geräumig und passend, auf der Nordseite in den unteren 
Räumlichkeiten etwas feucht. Oekonomiegebäude geräumig und passend. B au
pflicht bei beiden das Staatsärar. Hilfspriester statusmäßig 2 Cooperatoren. 
Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1597, Trauungsbuch 1617, Sterbebuch 
1654. —  I n  der P farre i besteht das Joseph Reiter'sche Frühmeßbeneficium, 
gestiftet am 22. November 1880 , confirm irt am 23. October 1881. Be
setzungsrecht S . Excellenz der Hochwürdigste Herr Erzbischof. Obligatmessen: 
52 Wochenmessen. D er Beneficiat ist verpflichtet, an allen Sonn- und Feiertagen 
nm 6 Uhr die Frühmesse m it Exhortation zu halten, dabei das Evangelium 
zu verlesen und m it 3 Unter uoster des S tifte rs  zu gedenken; auch hat er 
Aushilfe im Beichtstuhl zu leisten. Einnahmen: 823 4 7 , Lasten: 32 47. 
56 4 - ,  Reinertrag: 790 47. 44 4 - /  dazu von der Filialkirche Berg jährlich 
257 47 14 4  Zuschuß. Beneficialhaus m it kleinem Gärtchen, in gutem Z u 
stande, ist Eigenthum der Pfarrkirche, welche auch die Banlast trägt.



Pfarrei: -i. Kirchdorf d. Haag. :>33

IV . Kchulverhältnijse: 1) Schule in  Kirchdorf m it 2 Lehrern, 139 Werktags- und 
70 Feiertagsschülern. Schulhaus 1880 neugebaut.

2 ) Schule in  Lengmoos m it 1 Lehrer, 76 Werktags- und 32 Feiertags
schülern. Schulhaus 1868 erbaut.

3 ) Schule in  Oberndorf m it 1 Lehrer, 84 Werktags- und 35 Feiertags
schülern. —  Aus den Gemeinden Fürholzen und Kronberg gehen Kinder in 
die Schule zu Schönbrunn der P farre i Schwindkirchen; aus der P farre i Recht
mehring kommen einige Kinder in  die Schule in  Lengmoos.

Erpojilur Namscm ö. Haag.
!. Cxposlturslh: R a m sa u , an der Straße von Haag nach M üh ldorf tief gelegen. 

Nächste Eisenbahnstationen Gars und S o ien , je circa 7 Kilometer entfernt. 
Post Haag.

Expositurkirche: Erbaut 1628, vergrößert 1859, restaurirt >878. Loretto- 
Capelle, über dem Schiffe Laternenkuppel. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht 
das S taatsärar. T hu rm : eine thurmförmig aufgeführte Mauer m it S a tte l
abschluß; in  Durchsichten derselben hängen 2 Glocken. Consecrirt am 25. M ärz 
1629 durch Bischof Veit Adam. Patrocinium am Feste M a riä  Geburt. 3 u lt. 
port. 8s. L . Om. bei der Kirche; G ru ft der Geibel'schen Familie. G o t te s 
d ienst ohne Wechsel durch den Expositus. Concurs am Schutzengelfeste. Ewige 
Anbetung am 18. Januar. Sept.-Ablässe am Pfingstsonntag und am Sonntag 
nach dem Feste des hl. Augustinus. Aushilfe in  der Nachbarschaft ist zu leisten: 
zweimal in Kirchdorf, viermal in  Haag, zweimal in  Gars und einmal in  Reicherts- 
heim. Von den bestehenden außerordentlichen Andachten keine gestiftet. — 

, S t i f t u n g e n :  15 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 4 Jahrmessen.
B ru d e rs c h a fte n : 1) Bruderschaft M a ria  T ros t, eingeführt durch die 

? ? . Augustiner, erneuert am 9. A p ril 1852 m it oberhirtlichem Consens vom 
28. M a i 1852. Hauptfest am Schutzengelsonntag. Convent an jedem 4. S onn
tag im  M onat, je m it Am t, Predigt und Procession; am Hauptfeste päpst
licher Segen.

2) Marianischer Trost-, Liebes- und Seelenbund, unter den M itgliedern 
obiger Bruderschaft errichtet, ohne oberhirtliche Genehmigung. Jährlich je 1 Am t 
und 2 Beimessen fü r die lebenden und ebenso fü r die verstorbenen M itglieder; 
derselbe Gottesdienst beim Ableben eines M itgliedes.

3) Verein der christlichen M ü tte r, errichtet am 2. Dezember 1872.
Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. —  Vermögen der 

Kirche: u) rent.: 5970 717. 92 ^ . ,  b) nichtrent.: 12960 717.

I I .  E rposttnrverlM tiiisse: Präs. S .  M . der König. Fassion: Reinertrag: 938 97. 
94 ^>., dazu Aufbesserung zu jährlich 180 47. Onuscapital: 57 47. bis 1887 
zu tilgen. 7 u 16 qm —  21 Dezim. Garten. D as Expositurhaus dient zur 
einen Hälfte als Schulhaus, 1821 erbaut, hinreichend geräumig und passend, nicht 
ganz trocken. D ie  Matrikelbücher beginnen 1821. —  B e i der Loretto-Capelle 
besteht ein Beneficium, gestiftet im  I .  1629 durch Herzog Albert V I. Be
setzungsrecht S .  M .  der König. Obligatmessen wöchentlich 3 ,  nach Reduction 
nur mehr 1. Dieses Beneficium ist dem Expositus beigegeben. D ie  Erträg
nisse desselben sind bereits oben eingerechnet (nämlich 720 47. jährlich vom 
Rentamte Wasserburg).
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I I I .  S ch u Ive rlM lllis fi: Schule in  Ramsau m it 1 Lehrer, 46 Werktags- und 20 Feier
tagsschülern. Schulhaus 1821 erbaut und m it dem Expositurhaus vereinigt. 
—  Aus der engeren P farre i Kirchdorf besuchen Kinder die Schule in  Ramsau.

Mission wurde gehalten durch Redemptoristen kurz vor ihrer Ver
treibung.

K le ine  Notizen. K ir c h d o r f  ist wahrscheinlich die oeclesia purooüiulis ?o/.oüur- 
äork^) im  Verzeichnisse des Bischofs Arno von Salzburg vom I .  788. (Ke in?, 
Inclio. Tricon, p. 23.) I n  den ältesten Urkunden des B isthum s Freising 
kommt weder diese P farre i, noch eine ihrer hauptsächlichsten F ilia len v o r, da
gegen finden w ir  in  den Dokumenten des salzburgischen S tiftes  und früheren 
Archidiakonates Au eine wichtige kirchliche N otiz , die sich auf obigen P fa rro rt 
bezieht. Um das I .  1190 verzichtet eine gewisse W ilb irg  angesichts der Kirche 
und der Gemeinde zu Chirchdorf (oornrn Loolosm ot plobo in  dkiroüciork) 
und in  Gegenwart ihrer H errin , Gertrud von Hage, auf ein dortselbst gelegenes 
G ut, welches von den Chorherren zu Au erkauft worden war. (N on. Uoie. 
I. 198— 199.) Kirchdorf gehörte in  damaliger Zeit, wie Haag, den Gurren; 
um das I .  1150 ist Oüounrucl 6 u rro  clo O üiroüclorl beurkundet. (Quellen 
und Erörterungen I .  305.)

D er erste bekannte P farrherr dieses Ortes w ird  uns genannt zur Zeit des 
Bischofs Leo von Regensburg in  einem Regeste vom 15. November 1268: 
O rtliobns Ulodunus in  Oüiroüciorfi Uutisponoimis bloolosiao patroimtcm, wo
m it zugleich angedeutet ist, daß die P farrei Kirchdorf damals bereits in  das Eigen
thum der Bischöfe von Regensburg übergegangen war. Bischof Heinrich von 
Regensburg bestimmte dieses P farrdorf sogar zum O rte fü r Verhandlungen m it 
den Herzogen Ludwig und O tto  von Bayern, wie uns im  I .  1291 ein „trriciinss 
clatx O ü irc lx lo rf"  gemeldet w ird. (Quellen und Erörterungen V . 454. 458.) 
I m  I .  1308 hatte ein Chorherr von Regensburg, Meister Albrecht Königs- 
w a rte r, wohl der letzte seines Geschlechtes, die P farre i Kirchdorf inne. Zu 
eben dieser Zeit (28. Dezember 1308) bestätigt Bischof Konrad von Regens
burg seinem getreuen Seifried dem Fraunberger von dem H ag, daß zu Kirch
dorf bei dem Hag jederzeit vier Priester sein sollen. (Ross. Lo iv. V . 144.) 
Es scheint demnach, daß die P farre i Kirchdorf damals eine förmliche regens
burgische Enclave bildete. Doch in  der M atrike l vom I .  1315 w ird  Kirch
dorf als Parochie des B isthum s Freising deutlich beurkundet und dem Bischöfe 
von Regensburg nur das Präsentationsrecht zuerkannt.

Weiterhin finden w ir  die hiesige Pfarrkirche erwähnt am 21. J u n i 1387, 
unter welchem D atum  Heinrich der Helher zu Helherstett m it seiner Hausfrau 
„unser lieben Frau zu Kirchdorf" zwei Theile Zehent aus dem Valchauer G ut 
übergibt, was neben anderen Zeugen Udalger, P farrer zu Kirchdorf, be
stätigt. (Oberb. Arch. V. 369.) Vorübergehend wurde diese P farre i 1423 
dem Kloster Ramsau incorporirt.

Während der Amtsführung des Pfarrherrn Friedrich Lappekh (1454 -1 4 8 0 ) 
wurde die hiesige Pfarrkirche, wie auch ih r wohl erkennbarer spätgothischer S ty l 
annehmen läß t, von neuem erbaut; ihre Vollendung fä llt in  das I .  1471. 
(Epitaphium zu Kirchdorf.)

Um das I .  1513 verlieh G raf S igm und von Haag die P farre i Kirch
dorf dem rühmlich bekannten Magister Johannes M ille r , ul. Landsberger, aus

*) Wohl Abkürzung von Uorinoburclork — Kirchdorf des Loro. Förstemann I. 277. Es 
steht im Inäie. cr.rnon. zwischen Hinruonnn (Oman) und Uioksrisllusir (Reichertsheim), 
non welchen Orten unser Kirchdorf nur ungefähr eine Meile entfernt ist.
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Eggenfelden, der zugleich P farrer zu Thalkirchen bei München w ar? ') Wie 
E. Geiß m ittheilt, starb derselbe im  J u n i des I .  1519; nach anderen Quellen 
wäre er noch im I .  1534 Pfarrer zu S t.  Jodok in  Landshut gewesen. Des 
Grafen Sigmund Enkel, Ladislaus, führte in allen Pfarreien der Grafschaft 
Haag* * * )  durch seine lutherische erste Gemahlin M arie  Salome von Baden 
dazu veranlaßt, den Protestantismus ein, indem er überall, auch zu Kirchdorf, 
um 1552 Prädicanten der neuen Lehre einsetzte. Seinen gewaltthätigen Be
strebungen setzte der Tod ein Z ie l im  I .  1566; in  kurzer Zeit waren die 
Unterthanen der Grafschaft wieder zu ihrem alten Glauben zurückgeführt.

Nachdem schon mehrere Glieder der Familie Fraunberg sich Jahrtage in 
der hiesigen Pfarrkirche fund irt hatten, bestimmte Barbara von Fraunberg, 
geb. Zeuger, des R itters Heinrich von Fraunberg zu Haag Gemahlin, im  I .  1446 
ihre Morgengabe zu 400 ungarischen Gulden zur S tiftu n g  einer ewigen Messe auf 
dem Frauenaltar zu Kirchdorf. (Regest im  erzb. O rd .) Ueber das spätere 
Schicksal dieses Beneficiums vgl. die Notizen zur P farre i Haag. Auch Frau 
Kunigund Eckerin von Fraunberg stiftete 1450 eine ewige Messe auf dem 
S t.  Erasmusaltar zu Kirchdorf, die aber früh erloschen zu sein scheint. A ls  
durch Churfürst K arl A lbert das S t i f t  S t.  Wolfgang gegründet oder viel
mehr erneuert worden war, erlangte dasselbe am 24. November 1738 die I n 
korporation der P farre i Kirchdorf, welche von nun an durch ständige Vicare 
pastorirt wurde. A ls erster S tiftsv ica r fung irt der seit 18 Jahren schon hier 
befindliche P farrer Matthäus Pindtstainer, zugleich Präses des Institu tes der 
gemeinsam lebenden Weltpriester fü r die Divcese Freising.

Nach dem Tode des letzten S tiftsv icars Jos. Theod. M e ich l,***) i  1805, 
entstand ein langwieriger Schriftenwechsel über die Organisation der P farre i 
Kirchdorf zwischen dem bischöflichen O rd inaria t Freising und der königlichen 
Regierung von Oberbayern. Erst im  I .  1811 erhielt der bisherige Pfarrvicar 
Georg Gerum seine Ernennung zum wirklichen P farrer daselbst.

D ie  Pfarrkirche zu Kirchdorf besitzt interessante Kunstdenkmäler aus dem 
M itte la lte r. W ir  erwähnen davon das (bisher nirgends genannte) romanische 
P orta l aus G ran it, m it ganz schmucklosem Tympanon, die herrliche Madonna 
m it dem Kinde auf dem Hochaltare und das Vesperbild auf dem linken Seiten- 
altare. Außerhalb der Kirche sieht man ein merkwürdiges gothisches Fries, wohl 
aus dem X IV . Jahrh., m it gepanzerten Männern in  gedrückten Stellungen.

E in  gediegenes Kunstwerk ist das bis jetzt hier befindliche Marmorgrabmal 
des Grafen Ladislaus von Haag ( i  1 5 6 7 ), früher in  der Filialkirche zu Hof 
aufgestellt. Dasselbe ist fü r das bayerische Nationalmusenm acquirirt, wo es 
allerdings eine passendere Stelle findet.

?  Vgl. über denselben Bd. II. S. 480. In  einem Elaborate für den historischen Verein von 
Oberbayern (Jahresbericht 1854, S. 37) vertheidigt Doinpropst Deutinger diesen Pfnrrherrn 
gegen den Borwnrf, er habe sich der Sectc der Wiedertäufer angeschlossen, mit überzeugen
den Gründen.
Es lagen in dieser Grafschaft die Pfarreien: Schwindau (jetzt St. Wolfgang), Rechtniehring, 
Albaching, Schwindkirchen, Kirchdorf und die Filiale Preisendorf (jetzt der Pfarrei Hohenlinden).

***) Im  Pfarrhofe befindet sich eine Steintafel mit der Inschrift: Lninkonr Ootrinno Iniio 
öow lli kvoit Itvv. ot Ovis. Inrclovions losvpüns clv t-Voläon, 8. II. 1. IWino. no Ichrns 
lA'isinAönsis vto. Ononnncto ntgns pvi'nootnrxlo 25. ^.pril no 1782 gnnin üio svgnvnti 
tillito üio lovi snoro koi'vZn'innntvin IVnnr V ! fgnom jussu Ichn itiooovsoos lintlins 
snlutntnm idnin) unnonin Onrolo Hiooäoro Oom. I^nlnt. li'nsn. Üoj. I)ueo no. 8. II. ,1. 
Ulsotors vto. Rnrnsnvü in Onpolln wutnrns intvr nclArntuIntionvs nmploxnsguo ovnnto 
popnlo nooipvrvt no oomitnretuv Nonnoliium ndountsin. In IWn'vnnom Ilino in» 
worinin üoo inonnwontuin posu! los. Urvoct. Unioül 1?. V.
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Eine dem hl. Michael geweihte sogenannte Doppelcapelle auf dem Fried
hofe wurde leider vor einiger Zeit abgetragen.

Ueber Kirchdorf vgl. Deutingers alt. M a tr. §§. 362. 387. 602. 691; 
W . Hund, Stammenbuch I .  52. 54. 56. 59 ; LVsnin§, l'opoA r. U uvnrins I .  
118; Oberb. Arch. X V I .  288. 292; Jahresbericht des hist. Ver. von Oberb. 
1848, S . 80 ; Apians Topographie von Bayern, S . 121; Gumppenberg, 
M a rian . A tlas, deutsch. I .  S . 330.

Lengm oos  erscheint um das I .  1140 m it Uupoto äs U sAniw os^) in 
Urkunden des Klosters Gars. (L ion . Lo io . I. 14.)

D ie  hiesige Kirche hatte im  vorigen Jahrh, keine Sepultur, wohl aber 
früher, denn im I .  1648 bezahlte „Georg Lündacher zu Lengmoß von: heißt 
bei der Freithofmaur" die G rundg ilt zum Filialgotteshause 8. ^ .s x iä ii daselbst 
m it 17 K r. 1 hl. (O rd . Arch.)

I m  I .  1807 sollte Lengmoos zu einer eigenen P farre i erhoben werden, 
was jedoch aus Hindernisse stieß, im  I .  1815 befand sich hier ein Expositus.

O b e rn d o r f ,  m it Oünnrnäus äs Odsrnäork, einem Wohlthäter des 
S tiftes  Isen, 1293 bezeugt (UsK. Lo io . IV . 5 2 4 ), läßt sich früher als in  
der M atrike l vom I .  1315 als Kirchort kaum nachweisen, wo es als vierte 
F ilia le  von Kirchdorf aufgeführt ist.

D e r Schwedenkrieg ließ auch an diesem O rte  schlimme Spuren zurück.
E in  Eintrag vom I .  1649 bezüglich der G ilt ,  welche W o lf Mesner von 

Oberndorf der dortigen F ilia le  8 t. O utüniinuo zu leisten hatte, lautet: „H a t 
5 claine khinder (ist) also ru in ir t  worden daß S y  n it zuessen haben." (Erzb. 
O rd. Arch.)

L im b e rg  möchte o. 1270 m it lU risü  äs In 'näsnbsrA beurkundet sein, 
der im  Kloster A ttel als Zeuge au ftritt. (Lion. Uois. I .  286.) E in Hof zu 
InnävrsrK  bildete 1414 ein Dotationsgut des neugestifteten Klosters Ramsau. 
(LIsisdsIdseü, Inst. IH s in A . I I .  2. p. 220.)

Es befindet sich in  hiesiger Kirche eine gothische Steinkanzel und ein G las
gemälde m it dem ornamentreichen Wappen von Baden-Sponheim und jenem 
der Grafen von Haag aus dem I .  1552. Das Ganze ist von Karyatiden 
eingefaßt. Unten stehen die W orte: „ I n  E rn dein Ebig Allein 1552." Das 
kleine Kunstwerk scheint aus dem Schlosse Haag zu stammen und m it des 
Grafen Ladislaus erster Gemahlin, Salome, M arkgräfin von Baden, in Z u 
sammenhang zu stehen.

B e r g  ist vielleicht der S itz der Edlen W itiK ov und Otto äs Uergs, die 
um 1150 zu Kloster Au erscheinen. (Lion. Uoio. I .  190.)

I n  der M atrike l vom I .  1315 w ird  „ ? s r i ^  als F ilia le  von Kirchdorf 
aufgeführt; in jener vom I .  1524 wird auch das Patrocinium „8. äoannm 
st U unii n n u Jn u m  in  L s i§ "  erwähnt.

W i n d e n  soll jenes O is tp n rx u rv in iä u ^ )  sein, welches von Bischof 
Abrahmn von Freising (957— 994) m it U lls /./ilubu  (Etschloh) gegen andere 
Besitzungen eingetauscht wurde. (G f. H u nd t, Urk. des 10. und 11. Jahrh. 
X . 63.)

D Wohl ursprünglich lonAinmos — zum langen Moor, 
"-'i Die Wenden der Dictbnrg?
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Um das I .  1190 kommt in den Dokumenten des nahen Klosters Au ein 
(lüounrnclus clo ^Viucicn vo r, der vermuthliär hier seßhaft war. (L ion. 
Loch. I .  199.)

P y r a m o o s  findet sich als L ireüe lm os^) in  der M atrikel vom I .  1310 
und gehörte damals zur P farre i B u rg ra in , in  späterer Zeit zur P farrei M i t t 
bach und ging am 18. M a i 1825 in  den Pfarrsprengel Kirchdorf über. Es 
w ur dediese F ilia le  dem fü r Oberndorf aufgestellten Hilfspriester zur Pastoration 
zugetheilt.

Auf der Apian'schen Karte vom I .  1566 ist der O r t  „Pirchenmos" ein
getragen.

W ie schon erwähnt, stand auch zu H o f eine Kirche zu Ehren der h l. Petrus 
und P au lus; dieselbe wurde um die Ze it der Säkularisation abgebrochen.

I n  der Pfarrkirche zu Kirchdorf liegen unter schönem Denkmal bestattet der edle Georg 
Pettenbcck, Landrichter, Kästner und Lehenpropst zu Haag, -st 1608, und seine Hausfrau Felizitas, 
-st 1604, die Eltern der berühmten M a r ia  Pettenbcck, welche der ritterliche Herzog Ferdinand von 
Bagern 1588 zur Gemahlin nahm. Aus dieser nnebenbürtigen, aber glücklichen Ehe stammen die 
Grafen von Wartenberg, deren mehrere um die Kirche sich sehr verdient machten. G raf Franz 
W ilhelm, -st 1. Dezember 1661, wurde Bischof von Osnabrück, Regensbnrg, M inden und Verden 
und Kardinalpriester, eine Säule dcS Katholicismus. G raf Albrecht Ernst, -st 9. Oktober 1715, 
stieg zum Weihbifchof von Regensbnrg empor und hinterliest einige denkwürdige Schriften, die bei 
Kobolt angeführt sind. G raf M ax im ilian  von Wartcnberg, -st 1679, tra t in die Societät Jesu, in 
welcher er mehrere Aemter zu München und Hall bekleidete. Auch von ihm liegen schriftstellerische 
Arbeiten vor.

Kloster Namsau.
Kleine Matyen. R a m s a u ,  um das I .  1125 m it L iv lip o ro  <ch in

den Urkunden des Klosters Au bezeugt (Non. Loch. I. 131.), der wahrscheinlich 
ein Ministerielle der Herren von M ögling wa r ,  w ird  in  der M atrike l vom 
I .  1315 als F ilia lo rt der P farre i Kirchdorf in der entstellten W ortform  
Ls insurv aufgeführt. S e it dem X I I I .  Jahrh , befand sich Ramsau in dem 
Besitze der Herren von Fraunberg. Georg der Frauuberger auf H o h e n b u rg s ) 
beschloß hier ein Kloster zu gründen und dasselbe den Augustiner-Eremiten zu 
Regensbura zu übergeben, welchen Entschluß er auch verwirklichte. Am nächsten 
Sonntag vor dem hl. Auffahrtstag (13. M a i)  1414 fertigte er den S tiftungsbrief, 
indem er sein Vorhaben ausspricht „ein Closter zu stüffren zu Rams-Au gelegen 
in  Haager Gericht und Herrschasft zu den ehrn des Heil. Herrn und Vatterö 
Sankt Augustins". Zum Bau daselbst gab er den Mönchen die drei Höfe 
zu Namsau und außerdem Güter in  mehreren Ortschaften seines Gebietes, 
(üüeielwlboü, licht. lstriknnp. ; i .  2. p. 219— 221.) Am 1. Oktober 1414 
wurde der erste S te in  zum Kloster gelegt; im I .  1417 scheint das Gebäude 
fertig gestanden zu sein, denn in diesem Jahre t r it t  bereits L. Johannes Les
meister als P rio r zu Ramsau auf. Fünf Ordenspriester waren m it ihm in 
die neuen Räume eingezogen. (Grassinger, Bruderschaft M a ria  vom Troste 
und das K l. zu Ramsau, S .  10.)

I m  I .  1423 wurde die P farre i Kirchdorf (auf nur kürze Ze it) im

ch W ohl zusammengesetzt m it dem althochdeutschen p irie lia  — Birke; also M oor m it Birken. 
**) Wahrscheinlich: An des I lra b a n . Förstcinann 1. 706.

** * )  Derselbe liegt begraben zu Gars. Sein Grabstein hat die Inschrift: X nno  1436 in  clio 
liu e in s  o d it X o b ilis  ün ro n ia s  2a,A doorK ius ItravadovA sr in  H oe lionbnrg .
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I .  1426 die Caplanei S t.  Nikolaus in  der Weittau iimLeukenthale, zum S p ita l 
genannt, dem neuen Ordenshause incorporirt. Georg von Fraunberg, der 
jüngere, überwies dem S tifte  zu Ramsau eine G ilt  von 20 L  P f., die vom 
Bischöfe und dem Capitel zu Regensburg entrichtet werden mußte, eine Auf
lage, zu deren E rfüllung Papst S ix tus IV . im  I .  1474 die Pflichtigen ernstlich 
mahnte. (N s tro p n lis  Lslisburtz-oim. I I I .  148.)

Nach dem P rio r Sebastian Pogner, der im  I .  1543 vorkommt, erleidet 
die Reihe der hiesigen Klosterprioren eine längere Unterbrechung, da G raf 
Ladislaus von Haag, wie schon gemeldet, das Lutherthum in  seiner Grafschaft 
einführte. I n  Folge von Geldverlegenheiten beschleunigte er sein Vorhaben 
und hob das Kloster Ramsau im  I .  1550 auf. Doch derselbe D r. Kaspar 
Frankh, der die neue Lehre in  der Grafschaft Haag eingeführt hatte, wurde 
1569 zum Administrator des herabgekommenen S tiftes  bestellt. Nach seiner 
Abberufung blieb Ramsau wieder längere Zeit verwaist, bis Herzog Ferdinand 
1591 die verlassenen Gebäude, die er gänzlich erneuern ließ, den Augustinern 
zu München einräumte. D ie  ersten Mönche, welche das Kloster neuerdings 
bezogen, waren k . Albanus Bader und ? . Alexius Haidenhoser. (Erzb.

I m  I .  1628 ließ Herzog Albert V I., damaliger Inhaber der Grafschaft 
Haag, die Lorettocapelle zu Ramsau nach dem Muster des h l. Hauses zu Loretto 
erbauen und fertigte am 28. M ärz 1629 einen S tiftungs- und Dotations
brief, w orin gesagt ist, daß der Gottesdienst in dieser Capelle „zue Vermehrung 
des Clossters nutz vnd aufnamb, seithemalen es ein schlechtes einkhommen hat" 
dessen Ordenspriestern übergeben werde. I m  I .  1658 legirte Herzog Albert V I. 
ein Capital von 5620 fl., damit von dessen Zinsen die geistlichen Funktionen 
in genannter Capelle bestritten würden, worüber Churfürst Ferdinand M a ria  
am 2. November obigen Jahres seinem erlauchten Oheim einen Bestätigungs
brief ausstellte. (Abschr. im  erzb. O rd .)

Von anderen Wohlthätern der Capelle zu Ramsau ist besonders der B ie r
brauer M a rtin  Wernleutner von Gars zu nennen, der die S tiftu n g  des Her
zogs A lbert m it einem Zuschuß von 3500 fl. aufbessert.

Unter dem P rio r V itu s  Sadler erfolgte 1726 ein Neubau des Klosters, 
sowie die Vergrößerung der Kirche, welche Bauten unter dessen Nachfolger 
D aniel Harsch 1731 zur Vollendung gelangten.

Am 26. A p ril 1782 kam Papst P ius V I. auf seiner Reise von Wien 
nach München nach Ramsau, einem Grenzorte der damaligen Diöcese, woselbst 
er vom Churfürsten Karl Theodor und dem Bischöfe Ludwig Joseph von Fre i
sing empfangen wurde. Eine Inschrift nächst der Thüre der Capelle verkündet, 
daß der heilige Vater hier eingetreten sei, um seine Andacht zu verrichten.

Unter dem letzten P r io r des Klosters Ramsau, Markus Leuthner, 1798 
bis 1802 tra t die Säeularisation ein. Am 19. M ärz 1802 eröffnete der 
Commissär, Landrichter Widder von Schwaben, dem Convente seine Auflösung. 
Z w ö lf Conventualen begaben sich nach München, zwei derselben blieben in 
Ramsau, der P rio r wurde P farrer in Niederviehbach.

I m  J u l i  1802 ging das ganze Kloster durch Kauf in  das Eigenthum 
eines Privaten über, dessen Nachfolger erst um das I .  1825 die Klosterkirche 
und drei Viertheile der Wohngebäude abtragen ließ.

S e it dem I .  1760 bestand hier eine Schule, welche der am längsten hier 
gebliebene Exconventual ?. Georg P h il. B lu m  sorterhielt, bis 1815 ein welt
licher Schullehrer aufgestellt wurde.

Am 7. A p ril 1813 erhob das bischöfliche Generalvicariat Freising Ramsau 
zu einer selbstständigen Expositur. U. G . PH. B lu m  war der erste Inhaber derselben.
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Ueber Ramsau vgl. Deutingers ält. M a tr. W . 53. 678 b; Grassinger, 
die Brudersch. M a ria  vom Trost und das K l. Ramsau, 1855; V?Pmnx, TopoAi-. 
La vu riu s  I .  119 m it Abb.; E rtls  churb. A tlas I I .  204 m it Abb.; Haidt, 
marian. Augustinerschatz, S . 314 ; Reithofers Gesch. des K l. Ramsau, 1815; 
Obernbergs Reisen I I .  163; Hundt, Stammeubuch I .  57. 61 ; Apians Topogr. 
von Bayern 121.
Kaspar Frankh, geb. zu Ortrand bei Meißen, lutherischer Prediger in Haag, convertirte 1568, 

war 1d69—1572 Propst zu Ramsau, dann Pfarrer und später Professor in Ingolstadt, wo er am 
12. März 1584 starb. Er ist Verfasser vieler polemischer Schriften. Kloster Ramsau hatte sehr- 
gute Prediger aufzuweisen. Von U Theobald Seidl erschien eine zu Elend bei Attel gehaltene 
Predigt 1729, von U. Reginald Diener, Prior, und k. Augustin Wolf 1761 je eine zu Isen vor
getragene Festpredigt gedruckt. ?. Ferdinand Dörfner, P 9. September 1719, P rior in Ramsau, war 
einer der besten bayerischen Kanzelredncr seiner Zeit. Es existiren von ihm viele einzeln gedruckte 
Predigten.

5. Maitenbeth.
Pfarre i m it 670 Seelen in  127 Häusern.

Mattenbeth, D., Pf.-K, Pf.-S., Schule,-s- ! LSsflmooS. W. . . .  16S. 3 H . o „ E
28 S. 8 H . - kil. Lnrstätt, W ...................... 7̂ „ -2 2,„

Bärnreith, E. . . . . 6 „ 1 „  o,.. Marsinayr, D. . . . 68 „ 10 !
Berg, E...................... 1 1 Mitterhof, E.................... 8 „ 1 „ 2,.,
Dichtldor, E. . . . 1 „ 2 ' Moos, W ........................ 18 „ 3 1,.,
Diebelstett, W. . . . . 12 „ 2 „  2„ Ncukirchen, E. . . . . 1ü „ I
Esbaum, W. . . . - 11 ,, 2 „  1,.-. Oberniesberg, W. . . 2>! „ 6 2"
Etschloh, W. . . . . 25 „ 6 „ 1„ ^ed, W .......................... 30 „ 7 1
Gassen, W .................. - 13 „ -1 2,, Oed, auf der, W. . . 10 „ 2 !,.
Giehnb, E. . . . 7 „ I , 21 Ochselfurt, E ................... 11 „ ! 2
Goldbrnnn, W. . . . 17 „ 3 2.. Perzl, Ober-, E. . . . 1 „ 1 2,.,
Hanau, W .................. Ifll s) ') Pcrzl, Unter-, E. . . . 6 „ 1 „ 2,,
Haus, W .................... 0 „  0,. Rain, W ......................... 33 „ 4 1,-
Heilbrnnn, E. . . . . 6 „ 1 „  o,. Nnckertsbnckil, E. . . 3 „ I „ o,.
Hof, W ........................ . 13 „ -1  ̂ >0 Schellenberq, E. . . . 5 „ l „ >2.-.
Jnnach, W. . . . . 22 „ ii ! Seilbach, W .................... 12 „ 2
Kopföd. W. . . . . 13 „ 3 1,. Straß, E......................... 7 „ 1
Kramcrbcrg, W. . . . '-3 „ 2 „  U. Straßmayr (Wirth), E. . 16 „ 1 „ .1
Kreuz, W .................... . 20 „ 3> „ StraßmayriForslhnnss.E. 6 „ 1 0 „ „
Kronsöd, E. . . . . 3 „ 1 „  3 Thal, W .................... ->9 „ l'.
Lacken, D ................... . 5t) „ 12 „ 2 Unterniesberg, W. . . 10 „ 2 „ „
Lichtfelden, W. . . - 11 „ 2 „  .1,- „ Winkel, E ........................ 5 , 1 1,.

A nm erkungen : 1) Umfang der Pfarrei circa 20 Kilometer.
2) Wege nicht eben gut.
3) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Wasserburg und in die politische 

Gemeinde Maitenbeth.
4) Maitenbeth, ehedem Filiale der Pfarrei Kirchdorf b. Haag, wurde 1873 selbstständige 

Pfarrei; bei Begründung derselben wurden dahin eingcpfarrt (außer dem Filialsprengel 
Maitenbeth) :r) von der Pfarrei Rechtmehring die Ortschaften: Bärnreith, Dichteldor, Diebel- 
stctt, Gichub, Goldbrnnn, Hanau, Heilbrnnn, Pnnach, Kramerberg, Kronsöd, Lichtfelden, 
Löfselmoos, Marsmayr, Mitterhof, Pcrzl, Rückertsbnchel, Schellenberg, Seilbach und Gmein, 
(letzteres 1874 wieder zurück zu Rcchtmehring) und 1878 Lnxstett; v, von der Pfarrei Isen 
die Ortschaften Ochselfurt und Rain.

I .  P fa rrs th : M a ite n b e th ,  abseits der Hauptstraße von München nach Haag und 
Ampfing, hoch und einsam gelegen. Nächste Eisenbahnstation Seien, 10 K ilo 
meter entfernt. Nächste Post Haag.

P flu i. Kirche: Erbauungsjahr unbekannt. -Theilweise restaurirt 1875. Kreuz
kirche im  Rundbogenstyl. Geräumigkeit mehr als zureichend. Baupflicht die



540 XXX!V . ?ccanat oder Rnral-tsapitel Wasserburg.

Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken, gegossen 1875 von Bachmaier in  Erding; 
a ) die große: 8 t. 7Aut>tu soelösius putronu oru pro noki«. Tksres iu  
Runcll n. N u riu  L e k ile ke r" (S tifte rinnen ); b) die zweite: „Gestiftet von 
Franz Xav. Werndl von Esbaum." Consecrirt am 25. M a i 1707 durch 
Bischof Jo h . Franziskus. 2 u lt. t ix ., 1 u lt. port. 8s. 8 . Om. bei der 
Kirche, ohne Capelle. O rgel m it 8 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an allen 
Sonn- und Festtagen. Concurs am Patrocinium (8 t. ^ u i l l u ,  5. Februar). 
Ewige Anbetung am 10. Januar. Sept.-Ablässe am Patrocinium , M a riä  
H immelfahrt und unbefleckte Empfängniß. Aushilfe in  der Nachbarschaft (nicht 
obligat) w ird geleistet in  den Fastnachtstagen in  Haag, am Schmerzenfreitage 
in  Rechtmehring und am Sonntag nach Jakobi in S t.  Christoph der P farre i 
Albaching. Außerordentliche Andachten: im  Advent einige Rorate nach A n
gabe; in  der Fastenzeit Kreuzwegandacht; an den Sonn- und Festtagen des 
Jahres Rosenkranz, resp. Vesper, fre iw illig ; in  der Allerseelenoctave Rosenkränze 
nach Angabe. B ittgang nach S t .  Christoph, auf Ansuchen m it geistlicher Be
gleitung. —  S t i f t u n g e n :  9 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 6 Jahrtage 
ohne V ig il,  24 Jahrmessen.

L iebesbund  zu Ehren der hl. Jungfrau  und M ä rty r in  Agatha, errichtet 
1726, erneut 1801, ohne oberhirtliche Genehmigung. Jeden Quatemper und 
am Kirchweihmontag ein hl. Am t fü r die lebenden und verstorbenen M itglieder. 
Beim  Ableben eines Mitgliedes je ein hl. Amt.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. — Vermögen der
Kirche: u ) rent.: 17914 47. 35 /H., b ) nichtrent.: 21210 47. 80 /A.

I I .  P farrverhä ltm sse: Präs. S . M . der König. Fassion: Einnahmen: 1625 47.
34 /H., Lasten: 12 47. 8 /H., Reinertrag: 1613 47  25 /H. Widdum:
68 u 15 qm —  2 Tagw. Aecker, 1 Im 10 a 74 qm —  3 Tagw. 25 Dezim. 
Wiesen, 34 u 7 qm —  1 Tagw. Oedung. Durchschnittsbonität 4 — 5. P fa rr
haus: erbaut 1848, hinreichend geräumig, nicht sehr passend, sehr feucht. Oeko- 
nomiegebäude: nur ein hölzerner baufälliger Stadel vorhanden, zu klein. B au
pflicht die Pfarrgemeinde. Beginn der Matrikelbücher: Tauf- und Trauungs
buch 1848, Sterbebuch 1840.

I I I .  Achulverhültnisse: Schule in  Maitenbeth m it 1 Lehrer, 104 Werktags- und 
32 Feiertagsschülern. Schulhaus 1866 erbaut. —  Aus den Ortschaften B rand
fleck, Siebenharten, Hennenzogel und Gmein der P farre i Nechtmehring, und 
aus den Ortschaften Edgarten, Schranken, Pfaffenberg und Stetten der P farre i 
Isen  kommen Kinder in  die Schule in  Maitenbeth.

Mission wurde gehalten 1879 durch ? ? . Kapuziner.

M eine R othen. M a ite n b e th ,  richtiger Wohl N u te n ke il,* ) mag ursprünglich Besitz jenes 
N u k tu n i gewesen sein, der um das I .  1060 im  nahen S tifte  Isen als Zeuge 
au ftritt. (N e ieke lkeeü , b ist. OrisinA. !. 2. X. 1246.) Eine ausdrückliche 
Erwähnung des Ortes konnten w ir  vor dem X IV . Jah rh , nicht finden. I n  
der M atrike l Bischofs Conrads I I I .  vom I .  1315 w ird  unter den Filia len 
von Kirchdorf „ ile tenpe t," verzeichnet, welcher Ortsname trotz seiner argen 
Entstellung als das jetzige Maitenbeth zu erkennen ist. D er Sage nach sollen 
drei reiche Jungfrauen die Kirche daselbst erbaut und unterirdische Gänge zur 
selben gehabt haben; so berichtet im  I .  1848 der dortige Expositus Franz

0  Wahrscheinlich: Teich des Naktuni. Förstemann I. 824. Ueber das keltische ksä, kick — 
sta^num vgl. Al. Huber, Eins des Christenthums II . 155 fs. Nächst Maitenbeth, gegen 
Norden und Osten zeigt der topographische Atlas Sumpfstellen.
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Haistracher. Weitere Aufschlüsse über das hiesige Gotteshaus bietet uns eine 
Urkunde vom S t.  Thomastag 1488, laut welcher Steffan Kipfberger, Jäger 
zu Freumöring verkauft hat . . . „der lieben heiligen Jungfrav Sand Agatha 
zv mattenpett vnd seinen wirdigen gotshaus daselbs . . . zwei vnd dreißigk 
pifang akker . . . kauffer sind gewesen anstatt Sand Agatha der geistlich Herr 
Jakob Klinger an der zeit kirchherr vnd pfar zv kirchtorff, Hainrich praittschopf vnd 
thomas prener von pernharsed (baid) kirchbrobst."^) (Abschr. im erzb. O rd .)

D ie  F ilia le  Maitenbeth wurde in  früheren Jahrhunderten durch die H ilfs 
priester von Kirchdorf pastorirt. Von den hieher excurrirenden Cooperatoren 
kann jedoch m it Sicherheit erst Melchior S to ff l genannt werden, der in  den 
I .  1784— 1790 hier seine Thätigkeit entfaltete. Maitenbeth hatte erst im  
I .  1716 fü r jeden zweiten Sonntag, 1733 fü r alle Sonn- und Feiertage 
eigenen Gottesdienst zugesichert erhalten. Was den einstigen Vermögensstand 
dieser Kirche betrifft, so existirt noch ein Verzeichniß vom I .  1649, laut dessen 
zum „F i l ia l  S t.  Agatha Gottshaus zu Maitenpeth" circa 90 Grundholden 
gehörten, von denen aber sehr viele „wegen J res  im  jüngsten Khriegßlauf er- 
lithnen eusseristen ru iu8 " ihre Stiftreichnisse nicht bezahlen konnten. Außerdem 
hatte die Filialkirche bei der churfürstlichen Bundeskasse (der Liga) in  München 
400 fl. aufliegendes Capital. (Acten des erzb. O rd .)

I m  Dezember 1800 nach der Schlacht bei Hohenlinden, bei der auch 
Maitenbeth im Gefechtsbereich lag, wurde die hiesige Kirche durch eindringende 
Franzosen profanirt.

Bereits im I .  1805 war die Erhebung der F ilia le  Maitenbeth zu einer 
selbstständigen P farre i beantragt, allein das Projekt stieß auf unerwartete Hinder
nisse. Erst im  I .  1840 kam daselbst die Anlage eines eigenen Friedhofes, 
1847 die Errichtung einer Expositur zu Stande; zur Erbauung des Expositur
hauses gab die kgl. Regierung 1219 fl. 20 kr.; die übrigen Kosten mußten die 
Gemeindeglieder bestreiten; als erster Expositus erscheint der oben erwähnte 
Franz Haistracher, si 20. August 1868.

Durch oberhirtliche Stiftungsurkunde vom 18. A p ril 1873 wurde die 
Expositur Maitenbeth zur selbstständigen Pfarrei erhoben; der bisherige Seel
sorgsbezirk vergrößerte sich durch Angliederung mehrerer Ortschaften, die vordem 
den Pfarreien Rechtmehring und Isen  angehört hatten.

D ie  Präsentation als erster P farrer daselbst erlangte Joh. Ev. Rampl 
aus Heilham. Unter ihm erhielt die Pfarrkirche eine neue Sacristei, neues Pflaster, 
Geläute und Uhrwerk.

E t  sch lo h  kommt unter Bischof Abraham von Freising um das I .  970 
als üR tz iiiü llU m ^) (H undt, Urk. des X . und X I.  Jahrh . X . 63 ), I n n  ach 
um das I .  1015 als U m in u lm ? ^ ) vor. (Dess. Cartular des K l. Ebers
berg, S . 25.)

D ie  Einöde N eukirchen gibt uns Kunde von einem längst verschollenen 
Gotteshause.

Ueber Maitenbeth vgl. Deutinger, ält. M a tr. §8- 362. 7. 603; Schema
tismus vom I .  1874, S . 214— 215, Errichtung der P farrei betr.; Apianö 
Topographie vvu Bayern, S . 122.

* )  Diese Abschrift ist leider stellenweise fehlerhaft.
* * )  V ielle icht: Ahe des ^ e o d in .  Försiernaiin l .  192.

* * * )  Nach Bacmeister keltischen S tam m es: nach anderen: Ulmcnahc.
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6- Pfaffing.
Pfarre i m it 934 Seelen in  146 Häusern.

Pfaffing. D., Pf.-K., Pf.-S , Schule, ff Berg, E. . . . . . 7S. 1H .3 Kil.
40 S. O H .- KU. Forsting, E. . . . . 24 ,, 1 „ 3 „

Hilgen, W...................... 25 „ 3 „ 0„ „ Giglberg, W. . . . . 18 3 „ 3 „
Keckmühlc, E................. 42 „ 1 „ 1 „ Hintcrmoos, W. . . . 17 „ 3 „  3
Leiten, W....................... 10 „ 2 „ 2 „ Kolböd, E................. - 12 „ 1 » 3„ „
Lubenschustcr, E. . . . 0 „ 1 „ 1 „ Pardieß, W. . . . IS „ 2 „ 3,z „
Ncuhans, W.................. 9 „ 2 „ 1 Reit, W..................... . 89 4 „ 5
Nodcrn, E...................... 6 „ 1 „ 2 Riederfilze, W. . . - 7 „ 2 „ 1,. „
Oed, W . . . . . 82 „ 4 „ 2 „ Springelbach, D. . . . 09 „ 10 „  3 „
Oedendorf, W. . . . 85 „ 6 „ 1 „ Vordermoos, W. . . - io  „ 2 „ 2 „
Ried, W........................ 87 „ 6 1 „ Rettenbach, D., Flk. . - 197 „ 17 ., 4
Steinbuch, E.................. 3 „ ! „ 2 „ Bach, W.................... . 14 „ 2 „  1 „
Thal, W ........................ 15 „ 2 ,. 2 „ Bercha, W................. - 17 „ 2 „ 3 „
Werflinq, W.................. 32 „ „ 0,- „ Berg, W ................... - 18 „ 3 „ 5 „
Wieserhäusl, E. . . . 7 » I ,, 1 „ Fastrhain, W. . . . . 19 „ 3 „ 2 „

O berüberm oos, C.,Nbk., 1 1 1 „ Gänsreit, E. . . . - io  „ 1 „ 3„ „
Buchwald, E . . . - 5 „ 1 „ 3 „ Garnöd, E. . . . - 9 „ 1 „ „
Eschelberg, W ................. 17 „ 2 „ 3 „ Hof, E....................... - 9 „ 1 „ 1 „
Fudersöd, E. . . . 6 „ 1 „ 3 „ Lettenberg, W. . . . - 15 „ 2 „ 5 „
Scheizöd, W................... -4 „ 3 „ 1 „ Oberndorf, D. . . . 33 „ 14 „ 3 „
Schredlreit, W. . . . 11 2 „ 3 „ Potzmühle, W. . . . 20 „ 3 „ 2 „
Steinhart, W ................. 50 ,. 5 ,, 2 „ Voglfang, W. . . . . 15 „ 2 „ 4„ „
Unterübermoos, W. . . 25 „ 3 „ 2 „ M ,  E...................... - 9 „ 1 » 5„ „

Ebrach, D., Flk. . . . 63 „ 8 „ 4 ,,
Anmerkungen: I )  Die Ortschaft Nicdcrfilze ist bei Dcntinger noch nicht erwähnt.

2) Umfang der Pfarrei circa 20 Kilometer.
8) Wege grösstentheils gut.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in die Bezirksämter Wasserburg und Ebersberg und in 

die politischen Gemeinden Pfaffing, Rettenbach, Farrach, St. Christoph und Frauenneuharting.

I .  P fa rrs ih : P f a f f i n g ,  an der Straße von Haag nach Rosenheim einsam ge
legen. Nächste Eisenbahnstation Rott, 6 Kilometer, Wasserburg 8,g Kilometer 
entfernt. Post Wasserburg.

P farrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Geräumigkeit 
zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 3 Glocken, gegossen von 
Hubinger in  München. Oous. äud. Patronin die hl. Katharina. 3 a lt. 
xo rt. 8s. L . Om. bei der Pfarrkirche. Neue Orgel m it 10 Reg. G o t t e s 
dienst an allen Sonn- und Festtagen. Concurs am Sonntag nach dem Feste 
des hl. Laurentius und am Allerseelensonntag. Ewige Anbetung am 13. D e
zember. Sept.-Ablässe am 5. Sonntag nach Ostern, M a riä  H immelfahrt und 
Patrocinium. Aushilfe in  der Nachbarschaft ist zu leisten: am Jakobisonntage 
in  S t .  Christoph der P farrei Albaching, am Feste des h l. Johannes Bapt. 
und des h l. Leonhard in  Rommelberg der P farre i A tte l, am Feste des hl. Cyriakus 
in  Edling (P farre i A tte l) und am Rosenkranzfeste in  Attel. I m  Advent einige 
Rorate, nach Angabe. Am Pfingftdienstag B ittgang nach Tuntenhausen. —  
S t i f t u n g e n :  6 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 45 Jahrmessen.

A l l e r s e e l e n - B r u d e r s c h a f t ,  seit unvordenklichen Zeiten bestehend, wurde 
oberhirtlich erneuert am 6. A p r il 1639, der Erzbruderschaft in  München 
aggregirt am 1. M a i 1677. Hauptfest am Sonntag nach S t .  Laurentius. 
Am Allerseelensonntag Vorm ittags Predigt und Hochamt, Nachmittags Procession, 
Dreißiger und Litanei; Tags darauf Seelenamt und Libera. —  Vermögen der 
Bruderschaft: 4500 117.
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Meßner und Cantor der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: u) renk.: 
7408 4 /., b ) nichtrent.: 14345 4 /. Cultuszehent-Baufond: 1132 47, 14 /H.

I I .  Nebenkirche: O b e rü b e rm o o s . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  romanisch. 
Baupflicht die Kirche. Oons. ä iib . Spitzthurm (sehr a lt) m it 3 Glocken; 
die größere aus dem I .  1649, die beiden anderen gegossen 1868 von Hubinger 
in  München. Patronin die hl. Margaretha. 3 u lt. yo rt. 6 w . Orgel m it 
4  Reg. G o tte s d ie n s t nur manchmal an Werktagen. —  G e s tif te t: 1 J a h r
tag m it V ig il,  Requiem, Beimesse und Libera. — Meßner ein Bauer, Cantor 
der Lehrer von Pfaffing. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 2997 47. 6 /A., 
t>) nichtrent.: 1496 47. 71 /H.

I I I .  F ilia lk irchen : 1) Ebrach , an der Straße von Pfaffing nach Albaching und
Haag gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1870. Renaissancestyl. 
Geräumigkeit zureichend, Baupflicht die Kirche. Oons. äub. Kuppelthurm 
m it 4 Glocken, wovon 3 gegossen 1870 von Joseph Bachmaier in  Erding; 
die vierte: „4 c l bonorsm Ö si lusa u äcmnus Im u rsn tio  L ru u s  N onusbii 
17694° Patrocinium am Feste Kreuzerfindung. 3 u lt. 8s. Gm. Orgel 
m it 8 Reg. G o tte s d ie n s t, wenn die Cooperatur nicht besetzt ist, nur manch
m al an Werktagen. —  S t i f t u n g e n :  10 Jahrtage m it V ig il und Requiem. 
—  Meßner ein Bauer, Cantor der Lehrer von Pfaffing. —  Kirchenvermögen:
rr) rent.: 7691 47. 39 d) nichtrent.: 2005 47.

2) R e ttenbach , an der A tte l gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Re
staurirt 1870. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die 
Kirche. Sattelthurm  m it 2 Glocken: Inschriften: u ) auf der größeren: „G loria , 
iu  sxsslsis Ovo s t in  te rra  pux bom inibus bonas vo luuta tis. —  Oaspar 
Gsi'tz- L ir s l ip r o M ,  Ilrb a n u s  4§ rio o la , paroebus. Bernhard Ernst in  München 
goß mich 1651. —  I n  der W elt hab' ich die größte Macht; Donner, B litz 
weicht m ir, Tag und Nacht;" b ) auf der kleineren: „1651. 6agp. Herz-, sw. 
Bernh. Ernst, rc. wie auf der vorigen; „M eister Ernst nahm mich ein fein 
M eta ll und goß aus m ir ein engelgleichen Schall." 6on8. äub. Patrocinium 
am Feste Peter und Paul. 3 a lt. 88. Om. Orgel m it 6 Reg. G o t te s 
d ienst nur hie und da an Werktagen. —  S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage m it V ig il
und Requiem, 4 Quatempermessen. — Meßner ein Bauer, Cantor der Lehrer 
des Ortes. —  Kirchenvermögen: a ) rent.: 5937 47. 32 4,., b ) nichtrent.: 
2057 47. 58

IV. PfarrverlMtnisfr: Präs. S . M . der König. Fassion: Einnahmen: 3069 47. 
65 /H., Lasten: 1287 47. 29 /H>, Reinertrag: 1782 47. 36 /H. Onuscapital 
bis 1891 m it jährlich 44 47. 32 /H. abzusitzen. W iddum: 85 a 86 <qm —
2 Tagw. 52 Dezim. Hofraum rc., 15 ba 20 a 33 ym  —  44 Tagw. 
62 Dezim. Aecker, 13 ba 19 a 17 ym  —  38 Tagw. 74 Dezim. Wiesen,
3 bu 2 g, 56 yfm —  8 Tagw. 88 Dezim. Torfgrund. Durchschnittsbonität: 6. 
Pfarrhaus a lt, geräumig, passend und trocken. Oekonomiegebäude in  gutem 
Stande, gewölbte S tallungen, etwas zu klein. Baupflicht bei beiden der 
Pfründebesitzer. — Hilfspriester: statusmäßig 1 Cooperator, fü r welchen Woh
nung im  Pfarrhofe; die Stelle z. Z . nicht besetzt. Beginn der M atrike l
bücher 1648.

V. SchnIverlM tllisse: 1 ) Schule in  P faffing m it 1 Lehrer, 73 Werktags- und 
33 Feiertagsschülern.

2 ) Schule in  Rettenbach m it 1 Lehrer, 66 Werktags- und 26 Feiertags
schülern. —  Schulhaus in Rettenbach 1876 erbaut. I n  die Schule in Retten-
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bach kommen Kinder aus der P farre i Emmering und aus der Expositur 
Rommelberg.

M eine Notizen. P fa f f in g * )  scheint ursprünglich die Wohnstätte des Seelsorgers 
fü r das wohl ältere Uebermoos gewesen zu sein. E in  hier seßhafter Edler 
Us-do äs U im pd in^ t r it t  m it seiner Gemahlin IV ill iü s re ll 1166 als W ohl
thäter des S tiftes  Gars auf. (Ä on . Uoie. I .  35.)

I m  X I I I .  Jahrh , existirte hier jedenfalls schon die Pfarrkirche. Papst 
Alexander IV .  bestätigte am 25. M a i 1260 von Anagni aus dem Kloster 
Weihenstephan das Patronatsrecht über die Kirche Uebermoos und Pfaffing, 
ins putro im tns, cpaock in  Ueolesiu loc i sfusckem (Iderm össe) et Leolesm 
cks kksllmKen, csunrnm nun ckepenclet n ll nltern., obtinetis. (Ä o n . Loio. 
IX .  405.) Am 29. M a i 1269 incorporirte Bischof Conrad I I .  die P farre i Pfaffing 
pleno fü rs  dem S tifte  Weihenstephan, welches wegen erlittenen Brandschadens 
und der Kosten seiner Hospitalität einer Aufbesserung bedürftig war. (Deu- 
tingers Beiträge V I .  46 .) E in  P farrer Heinrich von Pfaffing, Canonicus von 
S t. Ve it, w ird schon unter Abt Heinrich von Weihenstephan (1251— 1255) 
erwähnt; dieser erhielt aber die bischöfliche Bestätigung nicht. S e in  Nach
folger war Ulrich Laupeck, Chorherr von S t .  Andrä in  Freising, der um das 
I .  1270 gestorben zu sein scheint. (Uoe. e it.)

E in  langwieriger S tre it zwischen dem Pfarrer Christian Fueß von 
Pfaffing und einem gewissen Barthlme Kray von Uebermoos, welch letzterer 
sich u. a. den Zehent von den Tratpay-Feldern der 4 Kirchen Pfaffing, Ueber
moos, Ebrach und Rettenbach aneignete, wurde am 24. Januar 1415 von 
dem geistlichen Richter des Capitels Freising, H ilprand von Kammer, zu 
Gunsten des hiesigen Pfarrherrn entschieden. (Abschr. im  erzb. O rd .)

J in  I .  1473 am Erchtag in  der ersten Fastenwoche stiftete der P farrer Conrad 
Werther von Pfaffing in  die Pfarrkirche daselbst eine Wochenmesse auf jeden 
F re itag**) fü r sich und seine Eltern. I n  der hierüber ausgestellten Urkunde 
bemerkt er, er habe zur Kirche dafür gegeben ein gutes neues Meßbuch, 2 neue 
Betbücher und einen guten Psalter; er habe auch Geld, Werth, Steuer, Speis 
und merkliche H il f  zum K irchenbau  gespendet und jährlich von der Kirche 
3 st P f. nie angenommen. (Regest im  erzb. O rd .)

Unter den „Clenodien" der Pfarrkirche Pfaffing füh rt P farrer Johann 
M a ir  in  seiner Pfarrbeschreibnng vom I .  1585 auf: „1  S ilberine M o n 
stranzen, darin man das heilige Sacrament corporis O üristi dem volkh zeigt 
vnd herumb tragt. M e r 1 S ilbe rin  Monstränzl darin etliche Uslicxme 8nn- 
etorum behalten werden. 1 S ilbe rin  krebst darin vensrab. Luoü. 8uerg,rii. 
behalten w iert. 1 S ilberiner lö ff l,  daraus man den kranken post Lamm. 
suwptionem  zu trinkhen gibt."

I m  I .  1665 war hier P farrvicar U. D anie l M a y r aus Rosenheim, der 
vorher einige Zeit als Missionär in  England gewirkt hatte.

Nach dem Tode des Abtes Ilde fons  von Weihenstephan erging laut 
bischöflichen Decretes vom 20. J u n i 1735 die Verfügung, daß von nun an 
nicht mehr ein Regulargeistlicher, sondern nur ein Weltpriester als ständiger 
V icar zu Pfaffing präsentirt und institu irt werden solle. Uebrigenö kam diese 
Vorschrift lange nicht zum Vollzüge; im I .  1743 wurde als P farrvicar dahier 
aufgestellt U. Nonnosus Schindler aus Weihenstephan, dem 1748 ?. Roman 
Weixer und 1763 U. Stephan H ört aus demselben S tifte  folgten. Erst m it

*) Bei den Leuten des pluiplwV Vgl. Bd. II. S. 533.
Saul der schmid'schr» Matrikel „in  arg 8 llartbolnmao, olim auf der Parrlirche» sita".
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Johann Gg. Schnell 1765 setzt sich wieder die Reihe der Pfarrvicare aus dem 
Säcularklerus fort.

M i t  der Auflösung des Klosters Weihenstephan 1803 unter dem P farr- 
vicar Joseph Hutter wurde Pfaffing selbstständige P farrei.

Ueber P faffing vgl. Deutingers alt. M a tr. §§. 366. 393. 609. 691; 
Reg. Loch. V I. 304; Zimmermanns geistl. Kalender I. 319; Deutingers B e itr. 
V I. 54. 229— 231; Apians Topogr. von Bayern, S . 118.

E b rach , Lparn lm /ch schon bei den ersten Schenkungen zum Dome in Frei
sing 760 genannt (Lloioüolboolv I. 2. X . 9 ), kommt m it L o ro lä  cch Lbaraüa 
in  den I .  1029— 1060 vor. Dieser Edle ist insofern bemerkenswerth, als 
er Schirmvogt des Klosters Ebersberg war. (Hundt, Cartular S .  11 u. 24.)

Von der hier befindlichen p a itio u la  8. 6ruo is w ird 1585 bemerkt: „1  S i l 
berines Creutzl, damit man dem volkh ä iv in is  poraotis Lsneckiotionoin g ibt."

R e ttenbach , ro tm p a ü ,^ )  ist jenes merkwürdige Gotteshaus (Oratorium), 
welches im I .  791 durch Priester T u tilo  und seine Familie erbaut und vom 
Bischof Atto consecrirt wurde. Zum  S t.  Petersaltar daselbst (aä a lta ro  
üollchatum in  üonoro 8. L o tr i)  gab T u tilo  m it seinen Angehörigen sein ganzes 
Erbe. E r behielt sich die Kirche als Sehen vor, wurde aber von Widersachern 
in  deren Besitz angegriffen und konnte erst durch die Miss! K arl des Großen, 
Kerolt (den Seligen) und M eginfrid  in  seinem Rechte geschützt werden. (N oioüol- 
bovü, bist. L rism A . I. 2. 8 .  103.)

H ier hatte vor Zeiten die edle Familie von Schobing ih r Begräbniß; auch 
wurde 1587 daselbst von Georg Gumpeltshaimer und Gebr. ein Jahrtag 
fundirt.

L e b e rm o o s , I I p a r w E i , ^ )  wurde m it zwei zehentberechtigten Kirchen 
um das I .  1030 von Bischof Egilbert von Freising an das Kloster Weihen
stephan vertauscht. (N on. Lo io . IX .  358.)

I n  der Pfarrbeschreibung vom I .  1585 w ird der dritte A lta r , der jetzt 
der sel. Jungfrau geweiht ist, m it dem T ite l des hl. M arinus  aufgeführt.

D ie  schmid'sche M atrike l vom I .  1740 schildert die Filialkirche: „ Ib s r -  
meoss" oloFLntis kormas eousooi-Ations nova iucii^oim . P farrer Joseph 
Esterl schreibt dagegen 1818 von derselben: E in  altes Gebäude m it hölzernem 
Getäfel und einem festen, aus Tuffstücken erbauten Thurme.

D ie  älteste Kirche der Gegend war wohl das Gotteshaus aä 8. Lau- 
oratinm  in looo 8toinüruch in welchem schon um das I .  773 eine Schankung 
zu eben dieser Kirche abgeschlossen wurde. (H u n d t, Urk. der Agilolfingerzeit, 
S . 73— 74.) D ie  M atrike l vom I .  1315 kennt dieses Gotteshaus nicht 
mehr. (V g l. Uoiollolboolc I. 2. X . 123.)

Als P farrv icar wirkte hier 1748— 1702 17 Roman Weixer aus Erding, früher Professor 
zu Salzburg, Freising und Rott. Derselbe veröffentlichte 16 verschiedene Schriften philosophischen 
und theologischen Inhaltes. Er starb am 1. M a i 1764 zu Weihenstcphan als Senior seines 
Klosters.

Z n  P faffing ist 1781 geboren V. Franz Esterl, Benediktiner zu S t. Peter in Salzburg, 
P 30. M arz 1848. Derselbe schrieb: Chronik des Frauenklosters Nonnberg zu Salzburg. 1841.

'0 Fluss, an dem Eber Hansen.
Zum  rothen Bache.

* * * )  Ueber dem Moose oder Moore gelegen.

Lcstei'iiiaou': Jwcvnm-Beschivil'UNtj. 111. 35
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7. Rechtmehring.
Organisirte Pfarrei mit l.484 Seelen in 260 Häusern.

Rechtmchring, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -f- Dnnsern, W. . . . 16 S. 4H .2,,K il.
107 S. 18 H. — ril. Fleckhäusl, E. . . . 6 „ 1 „ l „

Atlmannsau, W. . . . 26 „ 6 „ 3„ „ Frenau, E................. 1 „ 1 2„ „
An, E............................ 13 „ 1 „ 2„ „ Groben, W . . . 14 „ 3 „ P,
Brünnthal, W. . . . 1-7 „ 4 „ L„. „ Hart, D ................... 90 „ 21 „ 2 „
Fachenliehen, W. . . . 32 „ 6 „  2„ „ Homberg, E. . . . 11 „ 1 „ l „
Farrach, W.................... 17 ., 2 „ 2„ „ Liniiern, W. . . . 20 „ 3 „ 2 „
Feichten, W. . . . . 7 3 „  4 ,, Lnngenstätt, W. . . 14 „ 2 2 -
Fenk, E......................... 2 „ 1 „ 2 „ Mamenjtätt, W. . . 24 „ 4 2 -
Ferchcnsee, W................. 14 ,. 3 ,. 2,, „ Schlcefeld, W. . . 33 ., 7 ,, 3 . „
Fischberg, E................... 5 „ 1 „ 3 „ Schreiern, W. . . 12 „ 2 „ 4
Gipfmehring, W. . . . 21 „ 4 „ 1 ,, Schwarzöd, W. . . 20 ,. 2 „ 3 „
Gmain, E...................... 7 „ 1 „ 4 „ Steinweg, W. . . . 13 „ 2 .. 3,. „
Grill, E......................... 10 1 .. 1,„ Willerstätt, W. . . 16 „ s „ 1
Haimbuch, W. 15 „ 3 „ 1 „ Hochhaus, D., Flk. 47 „ 11 „ 2 „
Hallmoos, W................. 15 „ 3 „ 3„ „ Bergmair, E. . . 'd „ 1 » 2„ „
Hannolder, E................. 8 „ 1 „ 1, „ Blümöd, W. . . 19 „ 5 ,. 2 „
Hintersberq, W. . . . 17 „ 3 „ 1 „ Brammer, W. . . . 8 „ ^ „ 2,- „
Hohlweg, E . . 8 „ 1 „ 2 „ Dachsberg, W. . . 12 „ 2 „ 2,. „
Holzham, W.................. 28 „ 4 „ 1 „ Eder, E...................... 7 „ 1 » 2„
Holzhänsl, E................. 5 „  1 0„ „ Eisenan, W. . . . 15 „ 2 „ 2„ „
Holzkling, E................... 1 „ l .. 3. „ Fißlarn, W. . . . 35 „ 6 „  2 „
Hundham, W ................. 16 „ 2 „ 3„ „ Grub, E.................... "7 „ 1 ^ -
Knmpfmnhl, E. . . . S „  1 » o„ „ Hacklthal, W. . . . 10 „ -  „ - „
Lechen, W....................... 9 „ 2 „ 2,, „ Holler, E.................. 3 ,, 1 » 2„ „
Leiten, W....................... 16 „ 3 „ 1 „ Klinger, E................. 5 „ 1 „ 3 „
Lohen, E........................ 7 1 4 „ Neuberg, W. . . . 17 „ 4 „ 3
Moos, W...................... 28 4 „  3„ „ Rosenberg, W. . . 15 „ 2 , 3
Nnßbanm, W. . . . 24 „  4 „ 2 „ Saubichl, E. . . 8 „ 1 ,, 2„ „
Pointner, E. . . . . 8 „ 1 „ 4 „ Straß iWiminer), E. 9 „ 1 „ 3 „
Polln, W ....................... 10 „ 2 „ 4 „ Wieser, E.................. 5 ,. 1 » 0- „
Neiching, W................... 15 „ 3 „ 4„ Reith, W., Flk. . . . so „ 4 „ 3
Nothenhnb, W. . . . 28 „ 4 „ 4 „ Barthub, E. . . . 6 „ 1 „ 4 „
Schleifmuhl, W. . . . 4 „ 2 „ 3„ „ Brand, z. H. . . . 38 „ ., 4 „
Schleifmühl, E. . . - 6 „ 1 „ „ Brandstätt, W. . . 18 „ 4 „ 3„ „
Schralzlsee, W. . . - 11 „ 2 „ 3 „ Branstätt, E. . . . 9 „ 1 „ :i
Seiding, E.................... 6 „ 1 „ 2„ „ Grandl, E.................. 10 „ 1 N
Steinweg, W. . . . 14 „ 3 „ 4 „ Haslach, D. . . . 32 „ «i » 4 „
Taubmoos, E. . . . 7 „  1 „ 1,. „ Hennezogl, E. . . . 5 „ I „ 1
Tegernbach, W. . - . 17 „ 3 „ 4 „ Luegstätt, W. - . . 6 „ 2 „ 3
Weinhnb, E................... 8 „ 1 „ 4 „ Siebenhart, W. . . 6 „ 2 „ 1 „
Wolfan, E..................... 6 „ 1 „ 2 Straß, E................... 4 1 ,, 2,, „

F rriu irh riilg , D., Flk., -f- 89 „ 17 „ 1 „ Tiefenmoos, E. . . 7 „ 1 „ 3 „
Untenan, W ................... ^0 ,,  ̂ ,, fl „ Thombach, W. . . 18 „ 3 „  3
Berg, W ........................ 26 „ 4 „  2„ „ Voglberg, E. . . . 2 „ 1 „ 3 „
Brandmair, W. . . . 17 „ 2 „ 2 „ „

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften Au, Fmk, Holzkling, Knmpfmnhl, Moos, Pointner, Schlrif- 
mnhl, Untenan, Brammer, Klinger, Wieser, Grandl und Straß finden sich bei Dentinger 
mit diesen Namen nicht.
Umfang der Pfarrei 25—30 Kilometer.

3) Wege gut, nicht beschwerlich.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Wasserburg und in die poli

tischen Gemeinden Allmannsau, Maitenbeth, Rechtmehring, Rosenberg, Schlcefeld und 
Uetzenbichl.

0) Bei Errichtung der Pfarrei Maitenbeth 1873 wurden 4L Anwesen ans der Pfarrei Recht
mehring jener nenerrichteten Pfarrei einverleibt; 1878 wurde der Weiler Luxstätt in die 
Pfarrei Maitenbeth und der Weiler Uetzenbichl in die Pfarrei Albaching ansgepfarrt.
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I. psnrrslh: R ec h tm eh r in g , an der Districtsstraße von Haag nach Ebersberg, 
etwas einsam, hoch gelegen. Nächste Eisenbahnstation und Post S oien , 5 Kilo
meter entfernt; Postbote von dort.

Psanlnrche: Erbaunngsjähr unbekannt. Theilweise restaurirt 1872. S ty l  
gothisch. Geräumigkeit eben zureichend.^) Baupflicht die Kirchenstiftung. 
Kuppelthurm mit 4  Glocken; eine davon alt, mit der Inschrift: „Aus dem 
Feuer floß ich, Johann Melchior Ernst in Minchen goß mich." XI0 (M X XII. 
„8un6to8 oollumlo, tomtrnA, rcymllo, tünsra vluncko." D ie anderen I) sind 
neu, gegossen 1860  von Oberascher in Reichenhall. Ocum. club. Patron der 
hl. Corbinian. Patrocinium am Feste der Translation desselben (20 . N ov.).
1 alt. tix., 3 ult. jiort. 88. L. Om. bei der Pfarrkirche, ohne Capelle. 
Orgel mit 12  Reg. P fa r r g o t te s d ie n s t  an allen S on n - und Festtagen. 
Concurs am Schmerzenfreitage. Ewige Anbetung am 22. M ai. Sept.-Ab- 
lässe: am Namen-Jesufeste, Dreifaltigkeitssonntag und am Feste Allerheiligen. 
Aushilfe in der Nachbarschaft ist zu leisten: n) beim 40stündigen Gebete an 
den 3 Fastnachtstagen in Haag; d) am Jakobisonntag in S t . Christoph der 
Pfarrei Albaching; v) am Agathafeste in Maitenbeth, ck) am Feste M ariä  
Himmelfahrt in Kirchreith der Pfarrei Rieden. Außerordentliche Andachten: 
an den meisten Tagen im Advent Rorate nach Angabe; an 5 Fastensonntagen 
und am Gründonnerstag Oelbergandacht, Kosten durch Sam mlung zu bestreiten; 
an den S on n - und Feiertagen Rosenkranz, herkömmlich; im Maimonat jede 
Woche einigemal Maiandacht, freiwillig. Bittgänge: am Georgitage nach der 
Filiale Reith und am Feste M ariä Heimsuchung nach der Filiale Hochhaus, 
beide mit geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  19 Jahrtage mit V igil 
und Requiem, 32  Jahrtage ohne V igil, 4  Jahrmessen, dreimal 4  Quatemver- 
mesfen, außerdem 4  Quatempergottesdienste je mit V ig il , Requiem und Ge
denken; 12 Monatmessen der Herz-Mariä-Brnderschaft.

B ru d ersch a ften : 1) Liebesbund vom hl. Sebastian, bestand bereits im 
I .  1680, ohne oberhirtliche Genehmigung. Bruderschaftsgottesdienst am Feste 
des hl. Sebastian und Sonntag vorher.

2) Herz-Mariä-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am 11. Januar 1850. 
Hauptfest am Sonntag vor Septuagesimä; Nebenfeste alle Franenfcst^ Neujahr 
und der 2. Sonntag nach M ariä Himmelfahrt, jedesmal Nachmittagsandacht 
mit Predigt, Rosenkranz und Procession. —  Vermögen der Bruderschaft: 
2100 717.

D en Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. Meßnerhaus nicht 
vorhanden. —  Vermögen der Kirche: n) rent.: 36795  717. 13 ^ . ,  b) nicht- 
rent.: 24027  717. 7

II. Filialkirchen: 1) F re im  e h r in g , an der Districtsstraße von Haag nach Ebers
berg gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Zopfstyl. Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht das Kirchenvermögen. Kuppelthurm mit 2 kleinen Glocken: u) ,, INim- 
llurck Lrust A088  w ivll 1658." b) D ie  zweite Glocke ist älter, Inschrift 
unleserlich. Oorm. ckub. Patron der hl. Apostel Andreas. Patrocinium am 
Sonntag zuvor. 3 s lt . tix. Om. vorhanden, jedoch unbenutzt. S ta tt  
Orgel ein Harmonium. G o tte sd ie n s t  am Patrocinium und während des 
Jahres einige Aemter nach Angabe, durch den Cooperator. —  Ges t i f t e t :  
1 Jahrmesse und 3 hl. Aemter an den 3 goldenen Samstagen. —  Meßner

*) ES befinden sich hier die G rabstätten  der P fa rrh erren : Christoph G r a f , 1637, K aspar  
D rexl, 4  1 6 5 6 , Joseph P ich ler, 4  1 6 7 6 , T h o m a s  S ib erer , P  1721.

35 '



ö48 X X X I V. Decanat oder Rurat-Capilel Wasserburg.

ein G ütler, Cantor der Lehrer von Rechtmehring. — Berm'ögen der Kirche: 
n t rent.: 13121 47. 35 ^ . ,  1>) nichtrent.: 6905 4.7

2) R e ith ,  unweit der DistrictSstraße von Haag nach Ebersberg gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt. Theilweise restaurirt 1881. S ty l ursprünglich 
gothisch, verzopft. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht das Kirchenvermögen. 
Spitzthurm m it 2 kleinen Glocken: n) „H o ItzunK  ÜtgAsr 1520 ;" b ) wahr
scheinlich älter, Insch rift unleserlich. <0on8. clud. Patron der hl. Georgius. 
Patroeinium am Sonntag vorher. 2 u lt. lix ., 1 a lt. port. G o ttesd iens t 
am Patroeinium und während des Jahres einige angegebene hl. Messen 
und Aemter, durch den Cooperator. —  Meßner ein Bauer, Cantor der Lehrer 
von Rechtmehring. —  Kirchenvermögen: n) rent.: 7436 47. 76 b) nicht
rent.: 4464 47.

3 ) H ochhaus , an der Straße von Haag nach Ebersberg gelegen. E r- 
banungsjahr unbekannt. S ty l :  Presbyteriuin gothisch, Schiff m it Flachdecke, 
Altäre Zopf. Geräumigkeit zureichend. W ar bei der Säcularisation zum Ab
bruche bestimmt, wurde aber von der Gemeinde erworben und seitdem von 
Gutthätern unterhalten. Spitzthurm m it 3 kleinen Glocken: rr) „O a ^m r 
Kvlütx uns LlUnelrcn Avss mieü 1650." d) „.loüuun  N s lo d io r Ibrnst 
1872." o) „r1u8 ckem Ü"6U6r lloss icü, sodann N e loü io r L rn s t in  N üu- 
6ÜLN A088 w ie li 1672. 4. knlAnre 6t t6mp68tuto iido ru  N08 Oom iue 4S8U 
O üri^ tv ." Oon8. ckub. Patroeinium am Feste M a riä  Heimsuchung. 1 u lt. 
lix ., 2 u lt. port. Orgel m it 6 Reg. (a lt und schlecht). G o tte sd ie n s t am 
Patroeinium und während des Jahres einige hl. Aemter und Messen nach 
Angabe, durch den Cooperator. — Meßner ein G ü tle r, Cantor der Lehrer 
von Rechtmehring. — Vermögen der Kirche: n) reut.: 757 47., b ) nichtrent.: 
5624 47.

I I I .  pfarrverlM tnisse: Präs. Se. B l. der König. Fassion: Einnahmen: 2854 47. 
91 ,>/>., Lasten: 1162 47. 93 ^ . ,  Reinertrag: 1691 47. 98 /H. Widdum: 
7 im 49 rr 60 ym —  22 Tagw. Aecker, 2 Im 47 n 3 <jm —  7 Tagw. 
25, Tczim . Wiesen. Dnrchschuittsbonität: 7. Pfarrhaus, neuerbaut 1789, ge
räumig, Passend, trocken. Oekonomiegebäude entsprechend, großentheils neuge
baut 1812. Baupflicht bei beiden das Staatsärar. — Hilfspriester 1 Coope
rator, welcher im  Pfarrhause wohnt. —  Beginn der Matrikelbücher 1638.

IV . AchntveriMtnisse: Schule in  Rechtmehring m it 2 Lehrern, 167 Werktags- und 
64 Feiertagsschülern. —  Schulhaus 1878/79 neugebaut. Von Hatzmoos, 
Lohen, Moos, Pointner, Steinweg, Tegernbach, Groben, Schreiern, W illerstätt 
besuchen die Kinder die Schule in  Albaching; von Allmannsau, Eisenau, Polln, 
Reiching, Rothenhub, Taubenmoos und W immer an der Straße die Schule in 
Lengmoos der P farre i Kirchdorf, und von Brandstätt, Gmain, Hennezogl und 
Siebenhart die Schule in  Maitenbeth.

Missionen wurden gehalten 1851 und 1862 durch Redemptoristen, 1881 
durch ? ? . Kapuziner.

Kleine Notizen. R e ch tm e h rin g , m o riu F u ,'/) gehörte zu den ältesten Besitzungen 
des Klosters Monosee. Am 1. November 803 bestätigt Gotahelm auf B itten  
seines Bruders, daß nach dein Vermächtnisse eines älteren Kotahelm sein Be-

'0 Die Nachkomme» des .»oiv. A-örsteman» 1. 02!.
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sitzthum in  der Ortschaft worin»-» im Suudergau m it Hörigen und bedeuten
den Liegenschaften dem S tifte  ws.ninsso überlassen bleiben soll. (Urkündenbuch 
des Landes ob der Enns I .  S . 51— 52.) Eine Curtis »ä ino rinx»  im 
Sundergau w ird noch im  X I.  Jahrh, als Eigenthum des Klosters Mondsee 
aufgeführt. (Uos. oit. S . 89. 90.) O b der edle L tn rü n n t (io Noriug-m, 
welcher um das I .  1140 bei einer Verhandlung zu Gars erscheint, in  unserm 
O rte  oder in  Freimehring seinen Sitz hatte, läßt sich schwer entscheiden. (N on. 
ko is . I.  21.) I m  I .  1315 kommt Rechtmehring (M rm A -su) zum ersten M a l 
als Kirchort und zwar als F ilia le  der P farre i Kirchdorf vor. W ie Geiß be
merkt, findet sich schon im I .  1380 ein Pfarrer von Mehring, Namens Heinrich, 
verzeichnet. D er jetzige Ortsname Rechtmehring (zum Unterschiede von Frei 
mehring) begegnet uns in  einer Urkunde vom I .  1414, in welcher unter den 
Dotationsgütern des Klosters Ramsau auch aufgezählt w ird „das Huetterlehen 
zu rechten M öh ring ". (N sisüsibssü, bist. U risinA. I I  2. p. 220.)

I m  I .  1585 verfaßte P farrer Johannes Peer eine Beschreibung seiner 
P farre i, in  der sich u. a. folgende Notizen finden: „Erstlich hayst die pfarr 
darauff ich Jnuestirt vnd noch wache M öring  I n  der Grafschaft Haag ge
legen, vnnd Ligt zwischen der pfarr kirchdorff vnnd Albaching vnnd ist Lechen 
von der Grafschafft Haag." An „C lainodien" hatte die Pfarrkirche: „3  kirchen- 
glockhen, 1 Messigs Monstrantzl, darin etliche rs liqu ins  snnotornw. kam 
Grosse Monstrantzen, kamen kelch, dan Lrm o 70. 5. kelch Am vergölte Silbere 
Monstrantzen ain silberes kepsl auß der kirchen empsrembt worden . . . »ä 
ksstuw Oorporis Oüri A in  Monstrantzen von kirchdorff heryber gelichen Wirt, 
vnnd A in  vergolter (kelch) I s t  von dem Schloß Hag heraußgeliehen worden." 
(O rd . Arch.) Laut erwähnter Pfarrbeschreibung hatte das Gotteshaus zu 
Rechtmehring zu Ende des X V I .  Jahrh . 5 Altäre, welche dem hl. Corbinian, 
S t.  Anna, S t. Sebastian, S t.  Johannes und S t. M a rtin  geweiht waren. 
D er letztgenannte A lta r befand sich „au f der Barkirchen".

Am 31. Octobcr 1738 wurde die P farrei Rechtmehring dem von Karl 
A lbert V II .  erneuerten S tifte  S t.  Wolfgang incorporirt. Zum Pfarrvicar be
stellte das dortige Capitel den Canonicus Johann Jakob Heinrici, nach dessen 
1740 erfolgtem Tode der Stiftscaplan Johann Bapt. Loh die Verwesung 
der P farre i übernahm.

Nach der Auflösung des S tiftes  S t.  Wolfgang 1803 erfolgte die Organi- 
sirung der P farrei Nechtmehring; der damalige Pfarrvicar Joseph Leuthner 
(res. 1822) scheint aber zum wirklichen Pfarrer nie ernannt worden zu sein.

Von 1831— 1858 wirkte hier als P farrer der Exfranziskaner Joseph 
Aaron Kurz, der um seiner schlichten originellen Geradheit w illen im Andenken 
Vieler noch fortlebt.

I n  der Pfarrkirche befinden sich 2 kleine Glasgemälde aus dem I .  1570, 
S t.  Corbinian und S t. Anna vorstellend.

Ueber Rechtmehring sehe man Deutingers alt. M a tr. M  303. 394. M l . 
691; Koch-Sternfeld, topogr. M atrikel, S . 74; Deutingers Beiträge I. 554: 
Apians Topographie, S . l2 1 .

F re im e h r in g ,  als lü-siwörintz-sn 1315 unter den F ilia len von Kirchdorf 
erwähnt, hatte bereits im I .  1414 eine Taferne, welche im genannten Jahre 
zum Kloster Ramsau geschenkt wurde. (U s ioüs lksok , ü is t. IN-isina-, I I .  
2. 220.)

Vom hiesigen Friedhof sagt die schmid'sche M atrikel vom I .  1740: 
Coem stsrium  (zniäsm nässt, ssä non servil. pro sspu ltn ris , sigmäom 
solnm tsm pors psstis in ls s ti Iris sspsiisstnntur.



H o c h h a u s  läßt sich mit ^ se rv in  ä s  H o ü in ü u ss^ )  um das I .  1130 
urkundlich nachweisen. (N o n . Loio. I. 11 .) I m  I .  1201 wird der O r t  
Ho6liun86n geschrieben. (I-oo. eit. 2 73 .)

I n  einem Register vom I .  1649  finden w ir auch eine Capelle, die 
spätere Kirche S t .  W olfgang im Holz zu Hochhaus angeführt, die in der 
schmid'schen M atrikel die nähere Bestimmung „ciieta, im  W olre itlm il"  erhält. 
Dieses S t .  W olfgangsgotteshaus m it bedeutender W allfahrt und einem V er
mögen von 6 500  fl. wurde 1811 vom R entam t Haag um 295  st. verkauft 
und vom Käufer sofort niedergerissen.

Auch die Filialkirche Hochhaus w ar zur D em olirung bestimmt, wurde aber 
1811 den Filialisten überlassen, die 1816 deren Restauration in s  Werk setzten. 
D ie  Kirche besitzt noch gute altdeutsche Sculp turen .

R e i t h s )  können w ir m it Sicherheit erst in  der sunderndorffer'schen 
M atrikel vom I .  1524  genannt finden, wo als F iliale von M öhring  eine 
Kirche 8 . d e o rg ü  in  H eu t aufgeführt ist.

D ie  Psarrbeschreibung vom I .  1585  bemerkt: In  tsw p lo  tilmli liözllt 
S in d  Zwen A lta r, Auf dem Ersten ist 8 . Ovoi-Zlim p u tron us . Auf dem 
Andern 8 . Olroa-orius pupa.

E s  haben sich hier noch einige schöne Heiligenfiguren aus der gothischen 
Zeit erhalten.
Nach Ed. v . O efrle ist F iß la rn ,  auch B is le rn  geschrieben, a ls  Stam m sitz des Geschlechtes 

der V isie r zu betrachten. Dieser A detsfam ilie  w a r u . a . entstam m t Bischof Ludw ig 1. von 
Chiemsee (1 8 6 0 — 1 3 6 4 ), der bei A ventin  m it dem B einam en  Is tn s tto lk o v sr , «.Uns V ision  er
scheint. I n  den N ekrologien von  S a lz b u rg  heisst er einfach Im e lrv ian s  (H ains  v is ln o r  o p isv . 
O iiio m an s. E r  liegt im  M ü nste r zu Herrenchiemsee begraben.

5 5 0  X X X I V .  Decernat oder R u ra l -E n p i tc l  Wasserburg.

8. Rieden.
P farre i m it 1110 Seelen  in 202  Häusern.

R ieden, D  , P f.-K ., P s .- S . ,  Schule, H
6 ü  S . 9 H . -  K i l

Altensce,  W .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. is t 3 s t„
A n ,  V o r d e r -  n . H i n t e r - , W . i 1 2 3.7
B e r g e r ,  E .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !3 l „
Bischof,  E .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,, i 3,7 „
B r a n d s t n t t ,  E .  . . . 3 1 l , .
Bnchsee, W .  . . st7 1 4 .
D a i m ,  W .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . stst st !
D e m o o s ,  E .  . . . . 6 1 2, ,
E d l w a n g ,  E ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ! 3
E i c h m a ic r ,  E .  . . . . 8 l 2, »
i rehrc r ,  E .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . t! l 4
F i l z e n h ä u s l ,  E .  . . 2 l 2.«
Fischbach, W ...... ... ... ... ... . ! 8 1 -)

3  'F i s c h « ,  E ... ... ... ... ... ... .. :! !
s t - r a u n h o l z c n ,  W .  n i i t  

Nbk.  S t .  C o l o m a n n  . ist 1
4 7F r e i b e r g ,  z. H .  . . . .3! i>

G ra b e n , E .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G ra im o o s . O ber- und

Unter-, W ..................
G rasw cg , W .................
G roben , E .....................
G rn b e r , E . . . .
G schw ent, Vorder- ncid

H inter-, W ...... . . . . . . . . . . .
Hakm berger, E . . . ,
H au nstn tt, E .. . . . . . . . . . . . . . . . .
H in terle itner, E . . . . 
H orgen , Kurz- u. Lang-stV?. 
H ofstätter, E. . 4
H ohenburg, D . . . .
Hoswasch, W ...... . . . . . . . . . . .
H u b , W .......................
K asten , W ...................

l i i r c h r r i i lh ,  W ., still. 
Kitzberg, W . . .

6 S .  l H 3„ K i l.

11 „ 
23 „ 

7
I ..

2„. „
! „ 2 .. ,.
! „ ! ,,
> „  .,

2,. „
6, „

4 - I
2,. „
2,.. „
-6 . „

2 „ 3,7 „

23 ., 6 „ 3," "
Ui „ 3 „ 1,, „
9 st 1

0 „ 2
9 „ l
!' „ l
3 „
-3 „ 2i> „ i

sti> „ ist
IO 
31

H  Z inn  hohen Hanse.
**) D en ting er erklärt d as  S t r o r i tv t  der M atrikel vom  I .  l31st für unser R eith , allein  m it U n

recht, cs ist Kirchrcnth der P fa rre i R ieden d aru n te r zu verstehen.
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mir

lind

aß, C

Nid

und

Kobel, W. . . .
Kobelberg, D. . .
K ö n ig s w a r t ,  C.

Cap....................
Lammsöd, Ober- 

Unter-, W. . .
Lehen, W . . . .
Lcttmoos, E. . .
Loderstätt, W. , .
Mayrhof, Ober- 

Unter-, z. H, .
M ühlthal, W. .
Oed, W. . . .
Oedsberg, Groß- 

Klein-, W. . ,
Pichler, E. . . .
Plöd, W. . .
Point, E. . . .
Reuten, W. . .
Riedbauer, E. . .
Röhrmoos, E. . .
Schabau, E.
Schwaigstätt, Ober- 

Unter-, W. . .

A nm erkungen : 1) Die Ortschaften bei Dentinger: Banmgartcn, Bnckelschncider, Greifet, Reu
häusel, Schuster am Bühel und Stegerhänsl werden nicht mehr eigens aufgeführt; dort 
finden sich noch nicht die Ortschaften Freiberg, Point und Riedlbauer; Kobelberg ist eine 
neue Ansiedelung vom I .  1862.

2) Wege meistens gut.
3) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Wasserburg und in die politischen 

Gemeinden Soien, Schlicht, Schlefeld und Lcngmoos (Point).

1. P fa rrs il j:  R ie d e n , 0,g Kilometer vom linken Jnnuser abseits gelegen. Nächste 
Eisenbahnstation und Post Soien, 2,^ Kilometer entfernt; Postbote von dort.

Mid

13 S. 4H .2 ,,K il.
34 " 11 " 3

0 ,, 1 ,, 4

11 „ 2 o,fl
24 „ 5 „ 6 . „

8 1 „ ch „
21 » 3 » 1 "

11 2 0,-.
2-i 3 3,. „
24 » 4 3,7 "

11 2 „ 2 „ „
1 1 „ 3„

22 3 „ 2,» „
3 „ 1 „ 4,2 „
0 2 „ 3,7 „
6 „ 1 3,7 „

10 1 2..
7 " 1 " 2,« «

12 2 „ 3,7 „

Seebnrg, W, 
Sighart, E. 
Sinderl an der S tr 

Koten, D., Alk. . 
Sonnenholzner, C: 
Standncr, E. . 
Stcinberg, W . 
Strohreuth, W. 
Thal, W. . . 
Thaler, E. . . 
Trantbach, E. . 
Ufer, Mayer am, 
Vorderleiten, E. 
Wagenstätt, C. 
Weier, W. . . 
Weitgarten, W. 
Wendling, W. . 
Wetterstätt, C. . 
Z e l l ,  W., Nbk. 
Zimmermeister, Cr 
Zur, E. . .

27 S. 6H .1 ,^Kil.
5 1
8 „ 1 2,» „

96 15 1,.
8 „ 1 „ 2,7
4 „ 1 „ 3,7

18 4 „ 1 „
„ 5 „ 0.7

0 „ 2 „ 1,7
7 1 „ 1., „
9 „ 1 „ 1.. „

— „ 1 0.7 „
5 „ 1 1„ „

10 1 „ 1.« „
12 „ 3 „ 1 „
33 4 „ 2.» „
19 „ 3 2„ „
10 „ 1 „ o,.
15 „ 2 „ 1,7 „
2 1 4 „
6 1 „0,7 „

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt und erweitert 1846 
und 1880/81. S ty l gothisch. Geräumigkeit kaum zureichend?) Baupflicht 
die Kirche. Thurm: bis 1850 Sattel-, seitdem Spitzthurm. 4 neue Glocken, 
gegossen 1879 von Oberascher in Reichenhall. Inschriften: a) auf der großen: 
„ In  omnsm tsrrum sxivit «onus ooruw. — NnAnus Dominus st mnAna 
virtus ejus. — Duucio Dsum, Domini aci laucism voso Isstugus llonoro." 
5) Auf der zweiten: „ssntinnt oinnss tnnm ju v u m s n !— Knlvn nos 
Olirists Lnlvntor psr virtutsm Oruois. — Danäo Dsi Untrem, popnium 
voso all ,-lve Unrinft" o) Auf der dritten: „T s  Tutrsm ckioiwus ministruni 
st esse salutis. — Orn pro nobis 8. Lordininns! — Da, msritis 1o8sp1> 
luAsntur tulchurn Ainnäo!" ä) Auf der kleinen: „Vox Olumuutis. — Intsr 
sscis pro nolns! — Oonäolso intilm is, ckslunstis, sonvoso vivos." Con- 
secrationsdatum der Kirche: 10. Jun i 1847. Patron der hl. Apostel Petrus. 
1 ult. 6x., 2 alt. port. 8s. 6. 6m. bei der Pfarrkirche ohne Capelle. 
Neue Orgel mit 10 Reg. P farrgottesd ienst im allgemeinen an allen Sonn- 
und Festtagen; ausgenommen sind a) von den Sonntagen die Sonntage nach

*) Grabsteine iu und au der Kirche: a) „Hie lig t begraben der Edl u. Best Oswald Demi von Dcni- 
ling, ec. frst. Bischofflicher Regenspurgischer gewester Rath und Pfleger zu Hohenburg, so 
gestorben den 20. Juni nö 1616. Dem Gott Genad. Amen." U) Grabstein einer Pflegerin 
„Agnes von Frawenberg . . . 1543", sowie mehrerer anderer Pfleger von Hohenburg, 
o) Grabsteine der Pfarrherren Joh. Felix Gaigl, H 1743, Anton Roll, H 1766, Jgn. Benno 
Völk, H 1785, Fr. 1. ffortner, ch 1807, Sebastian Mooslechner. H 1837, Joseph Heß, 
P 18781
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M a riä  Heimsuchung und Opferung, nach P h ilipp i und Jakobi, nach Jakobi 
wusi, nach Bartholom äi und M a tthä i und (jedes 2. J a h r) der Dankfest
sonntag, an welchen Gottesdienst in  Kirchreuth tr i f f t ;  am Sonntag nach Peter 
und Pau l tr if f t  Patrociniumsgottesdienst in  S o ien; ausgenommen sind b) von 
den Festtagen die Feste M a riä  Verkündigung , Joseph, M a riä  H immelfahrt, 
Geburt und Empfängniß, an denen der Gottesdienst in  Kirchreuth, und 
Stephanifest, Oster- und Pfingstmontag, an denen derselbe in Soien ist. Am  
Sonntag nach S t .  Laurentius ist in Zell und am Sonntag nach S t .  Colomann 
in  S t.  Colomann bei Fraunholzen Frühgottesdienst und wenn die Hilfspriester
stelle nicht besetzt ist, sogar der Pfarrgottesdienst. Ewige Anbetung am 16. D e
zember. Sept.-Ablässe am Neujahrstag, Lichtmeß und am Patrocinium. Aus
hilfe ist zu leisten am Schmerzenfreitage in  Rechtmehring. Außerordentliche 
Andachten: im  ganzen Advent Rorate nach Angabe; am Charfreitag Kreuzweg, 
herkömmlich; fü r die Sonn- und Festtage des Jahres 50 Rosenkränze gestiftet. 
Am Samstag nach Christi H imm elfahrt war früher (so lange ein Coadjutor 
hier) B ittgang nach A ltötting. —  S t i f t u n g e n :  14 Jahrtage m it V ig il  und 
Requiem, davon 6 m it je 1 und 1 m it 2 hl. Beimessen; 4 Jahrtage m it 
Requiem ohne V ig il,  davon 1 m it hl. Beimesse; 15 Jahrmessen, 16 Quateinper- 
messen, 6 hl. Messen zu Ehren des hl. Joseph.

S e b a s t ia n i-B ü n d n iß ,  ohne oberhirtliche Genehmigung, besteht wohl 
schon über 200 Jahre, aber jetzt nur mehr dem Namen nach. Am Sebastiani- 
feste am Altare des Titu larheiligen Bruderschaftsgottesdienst m it Gedenken 
aller seit einem Jahre verstorbenen erwachsenen Pfarrangehörigen.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. E in  eigenes Meßner
haus besteht nicht. —  Kirchenvermögen: u ) renk.: 47848 4 /. 4 7 ^ . ,  d ) nicht- 
ren t.: 19026 /,/. 32

1i. N e lm iln rche ii: 1) S t .  C o lo m a n n  bei F ra u n h o lz e n . Erbauungsjahr un
bekannt. I m  In n e rn  renovirt 1857/58; m it einem Spitzthürmchen versehen 1878. 
Rundbogenstyl. Baupflicht die Kirche. Oous. llnb. Geräumigkeit zureichend. 
J in  Thurm  2 kleine Glocken. Patron der hl. M a rty r Colomann. 1 a ll. port. 
G o tte sd ie n s t am Sonntag nach S t. Colomann; am Sylvestertage h l Amt 
nach Angabe. Den Meßnerdienst versieht ein G ütler von Fraunholzen, veu 
Cantordienst der Lehrer von Rieden. Vermögen des Kirchleins: u ) ren t.: 
3262 47. 85 /»/,., l l)  nichtrent.: 639 4 /. 49

2) Z e l l ,  unweit des I n n  an einem Fußwege von Rieden nach Wasser
burg gelegen. ErbauungSjahr unbekannt. Restaurirt 1869. S ty l gothisch, 
„ursprünglich Basilika." Eons, ckull. Spitzthürmchen m it 2 kleinen Glocken. 
Patron der hl. Laurentius. 2 u lt. port. G o tte sd ie n s t am Sonntag nach 
S t. Laurentius; am Nachmittag m it dem Ostensorium der Reliquien des Heiligen 
Procession von Rieden nach Zell und daselbst Rosenkranz. —  Meßner ein Bauer 
des O rtes , Cantor der Lehrer von Rieden. D as Kirchlein ist Eigenthum der 
zwei Zellerbaueru, welche daher die Baulast tragen. —  Vermögen der Kirche: 
1100 47.

3) C a p e lle  in  K ö n ig s w a r t ,  erbaut 1855 vom Bauer in Königswart, 
der als Eigenthümer dieselbe auch unterhält. Benedieirt und m it 1 u lt. port. 
versehen.

I I I .  F ilia lk irchen : 1) K irc h re u th , etwas abseits von der Districtsstraße von 
Wasserburg nach Haag gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1871/72. 
S ty l  gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupslicht die Kirche. Onim. clud. Spitz-
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thurm m it 3 Glocken: a) „Bernhard Ernst goß mich 1643 in  München. 
Lnnet U upertus." b) „W olfgang Hubinger goß mich 1827 in  München." 
e) „L e x  M ra re m m ."  —  Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 3 a lt. 
po rt. Ks. Ow. unbenützt. Orgel m it 10 Reg., neu. P fa rrg o tte s d ie n s t 
am Patrocinium, an den meisten Frauenfesten, an den Sonntagen nach einigen 
Aposteltagen, vgl. oben bei Pfarrkirche. Concurs am Patrocinium m it voll
kommenem Ablaß. Sept.-Ablässe am Feste der unbefleckten Empfängniß und 
Verkündigung M a riä . Außerordentliche Andachten: im  Advent mehrere Engel
ämter nach Angabe, an den 6 Fastensonntagen Oelbergandacht, gestiftet. Säm m t
liche Funktionen durch den P farrer zu halten, da die Hilfspriesterstelle unbesetzt. 
B ittgang der Stadtpfarrei Wasserburg hieher am Montag nach M a riä  H immel
fahrt. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 4  Jahrmessen.

M a r iä h i l f - B r u d e r s c h a f t ,  oberhirtlich errichtet am 27. J u n i 1735; 
Ablässe vom 29. Januar 1735. Hauptfest M a riä  H im m elfahrt; an 7 Frauen
festen Nachmittagsandacht m it Rosenkranz, Litanei und Gebet fü r die verstor
benen M itg lieder; am Tag nach dem Hauptfeste V ig il,  Seelenamt und Libera. — 
Vermögen der Bruderschaft m it dem der Kirche confundirt.-

Meßner ein G ütler des Ortes, Cantor der Lehrer von Rieden. — Kirchen
vermögen: a ) rent.: 62842 47. 95 -H., l i)  nichtrent.: 16714 47. 1 /H.

2) S o ie n ,  am Soier- oder Kitz-See und an der Rosenheim-Neumarkter- 
Eisenbahn gelegen m it S ta tion  am Orte. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l 
gothisch. Geräumigkeit fü r den Filialbezirk zureichend, fü r größere Convente 
viel zu beschränkt. Baupflicht der S taat. Kuppelthurm m it 3 Glocken; die 
2 größern tragen dieJnschrift: „4 v ö  Gratia plena, O ow im is tvoum. 1516." —  
6ou8. <Inb. Patrone die hl. Apostelfürsten Petrus und Paulus. 2 a lt. 
port. 8«. Om. Orgel m it 4 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t am Stephanitag, 
Oster- und Pfingstmontag und am Sonntag nach Peter und P au l; wenn die 
Coadjutorie besetzt ist, jeden 3. Sonntag des Jahres Frühgottesdienst durch 
den Coadjutor zu halten. Sept.-Ablässe am Pfingstmontag und Sonntag nach 
Peter und Paul. —  S t i f tu n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 
4 Quatempermessen m it V ig il,  4 Jahrmessen. —  Meßner ein eigener, Cantor 
der Lehrer von Rieden. — Vermögen der Kirche: ») rent.: 845 4/. 70 
6) nichtrent.: 3982 47. 10

IV . p fo r rv e r lM in ijs e : Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen 2727 47. 
27 /H., Lasten: 1076 47. 57 ^ . ,  Reinertrag 1650 47. 70 W iddum:
22 a 83 qm 67 Dezim. Gebäude, Hofraum und Wurzgärten, 6 da 4 a 
11 qm —  17 Tagw. 73 Dezim. Aecker, 3 i>a 30 a 50 qm. ---- 9 Tagw.
70 Dezim. Wiesen, 19 a 8 qm. ---- 56 Dezim. Holzödung. Durchschnitts
bonität 1 1 Pfar rhaus m it Wasch- und Backhaus 1840 erbaut, etwas be
schränkt, sonst passend und trocken. Oekonomiegebäude a lt ,  sehr geräumig. 
Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. H ilfspriester: statusmäßig 1 Coad- 
ju to r; die Stelle seit längerer Zeit unbesetzt. -  Beginn der Matrikelbücher 1686.

V. Schulverhältnisse: Schule in  Rieden in it 2 Lehrern, 158 Werktags- und
61 Feiertagsschülern. Schulhaus 1866 neuerbaut. —  Kinder von Bahnwär
tern in  Kasten und M ü h lth a l besuchen die Schule in  Lengmoos.

K le ine  Notizen. R ie d e n , UmckcmJh kommt in  alten Urkunden auch in der W ort
form Ü'sci vor. Am frühesten finden w ir  es genannt m it R im o cie ltiockon,

0  Bei den Rodungen.



554 XXXIV. Deccumt oder Rural-Capitel Wasserburg.

der um das I .  1130 in dem nahen Kloster A u  als Zeuge erscheint. (Non. 
Ilo io . I .  132.) Eine merkwürdige Versammlung fand hier „ in  loeo csui 
L iö ä sn  c lic itur soous llu v iu in  D uum " am 24. Dezember 1165 statt, in  dem 
damals Markgraf Engelbert von Is trie n  und Kraiburg m it G ra f Gebhart von 
Sulzbach über das Vermächtniß der M arkgräfiu M athilde von Is tr ie n  ange
sichts eines vornehmen Gefolges sich verglich. (L ion. Loio. I I .  189— 190.) 
I m  I .  1304 erhielt Seisried von Fraunberg vom Bischof Konrad V. von 
Regensburg die Pflege der Veste Hohenburg am I n n ,  welche Veste nächst 
Rieden gelegen ist. I n  einer Urkunde vom 28. December 1308 bestätigt nun 
der erwähnte Bischof dem R itte r Seifried, daß zu Kirchdorf bei dem Hag 
jederzeit 4 Priester sein sollen, außer (d. h. unbeschadet) der Kirche zu Ried 
bei Hohenburg auf dem I n n ,  aus Rücksicht darauf, daß Seifried von Fraun
berg daselbst eine Capelle stiften wollte, zu welchem Ende er sich des W iddums
rechtes auf die'Kirche zu Kirchdorf begab. (11sA. Lo io . V . 144.)

Gegen Ende des X IV . Jahrh , muß Rieden, welches früher eine F ilia le 
von Kirchdorf w ar, zu einer P farre i erhoben worden sein, denn innerhalb der 
I .  1380— 1390 ist ein P farrer Konrad von Rieden beurkundet. Sehr in 
teressant ist die handschriftliche Pfarrbeschreibung vom I .  1585, verfaßt von 
N iebuo l D o lin ^o r plobcmus in  Rieden. Unter den „C linodieu" seiner P fa rr
kirche zählt er u. a. auf: „A in  Shlberine vergulte Monstrantz m it Ainem 
gestinderten krenzlinn vnnd Oben darauff E in  O ruoitix . . . M e r A in  Lchberer 
(.?io) vergulter kölch, darauf die 4 Evangelisten Geschmelchs (d. h. in  Schmelz
arbeit)." Unter den Paramenten w ird angeführt: „M e r A in  Hungerrtuech,
darauf der passion Gemaltt. M e r A in  Gemaltes Hymltuech, so man Oorporis 
D lirm ti braucht." Bezüglich der Hilfspriesterstelle ist bemerkt: „vo r 40 Jaren 
ist ein Caplan gehalten worden, dem man ein Guetl gelassen hat, Vnser 
Frauen A u f dem kirreit Zugehörig, welches die Fraunber (g) zum Haag dem 
Gotshauß zu guetem (geschenkt) damit sich ein Caplon erhalten müg." (O rd . Arch.)

D as Präsentationsrecht auf die P farre i Rieden besaßen die Grafen zu 
Haag und später ihre Rechtsnachfolger, die bayerischen Landesherren. D ie  
schmid'sche M atrike l hebt als besondere Verpflichtung des Pfarrers von Rieden 
hervor: Debet ju x tu  ckooretum ci. 6. 23. X ov. 1711 eum a llis  Uuroebis 
eow itutus HauAensis eelebrure unKuriules v iZ iliu s  et lliv irm  in  X ireb - 
llo rtk  pro äetuneOs Oomitäbus HuuAsnsibim  et prussture eeelesiue puro- 
eü iu li ib iäew  40 k r . W achs„G ilt."

I n  der Pfarrkirche befindet sich ein denkwürdiges altd. Cruzifix, von zartem 
Ausdruck, welches früher in der Schloßcapelle 8 t. X ieo lu i zu Hohenburg ange
bracht war. A ls  die Schweden 1648 das Schloß in Brand steckten, blieb dieses 
B ildn iß  des Gekreuzigten, obwohl das Kreuz verbrannte, unversehrt.

Auch zwei mittelalterliche Heiligenstatuen aus der ehemaligen Burgcapelle 
sind nunmehr schön restaurirt in  der Pfarrkirche aufgestellt.

Ueber Rieden vgl. Deutingers ält. M a tr. W . 363. 394. 601. 691; 
Oberb. Arch. V D I. 147; Zimmermann, geistl. Calender I .  319. 320; LVoumZ', 
Dopog'r. Onvai luo 1. 234 (m it Abb. des Schl. Hohenburg); Xpiuus DopoKi-. 
Uuv. S .  120.

K irc h re u th  ist wahrscheinlich jene F ilia le  8 tro rü v t, welche 1315 die 
M atrikel des Bischofs Conrad I I I .  anführt, da noch jetzt ganz nahe dabei eine 
Ortschaft S trohreuth existirt.

I n  dieser alten Wallfahrtskirche fanden sich noch 1585 „2  Truckhte Bre- 
v ia ria , so am S ingstull m it Ketten Angehefft". I m  I .  1648 campirte in 
der Nähe von Kirchreuth die schwedische Armee.
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S oien , Löwen/*) heißt im I .  1166 eapslla in Lpiseopatn VrminA'öimi 
in fuväo L6oi68is Oaisönsis 8ita. (Non Loio. I. 60.) Einige Jahrzehnte 
später, v. 1198 erscheint als geschworner Zeuge zu Gars Lsrktoläus 8a66räo8 
cie Lewen. (Ime. eit. 66.) Es bestand hier einst eine eigene Pfarrei, die 
von Gars aus versehen wurde. Soien, noch in der Matrikel des Archidiakonates 
Gars vom I .  1695 „nuilnm äic>6068so8"  genannt, gelangte nach der Säcu- 
larisation als Filiale an die Pfarrei Rieden.

Das Gotteshaus Soien besitzt Glasgemälde, Grau in Grau gemalt.
Z e ll,  ist wahrscheinlich mit Oünonraäim äs 6sIIa o. 1135 beurkundet 

in Dokumenten des Klosters Au. (Non. Loio. I. 186.) Die Pfarrbeschreibung 
vom I .  1585 verzeichnet „in  der Filialkirchen S . Lorentzen in der Zeel" 
3 Altäre: 8. Im nreiitii, 8. Mwrnao ürp. und 8. Nönraäi. Letzterer Altar 
eines seltenen Ritnlim existirt seit ungefähr 200 Jahren nicht mehr.

S t. Colom ann, im Memorial vom I .  1585 nicht erwähnt, ist erst 
in der schmid'schen Matrikel vom I .  1740 aufgeführt mit der näheren Angabe: 
Looloma wociioa in ooils inter arboros 8ita badet aram nnam in bnn. 
8. Oolnrnanni wart^rm äeciieataw.

K ön igsw art, LomA68vvarts, erscheint 1228 im Besitze des Bischofs 
Conrad IV . von Regensburg, der ein Graf von Frontenhausen war und aus 
dem Geschlechte der Welfen stammte. (Oek'elüm, rer. doio. 8eript. II. 336.) 
Jetzt sind nur mehr wenige Spuren der alten Burg übrig.

Ein frühromanisches Säulencapitäl, dem alten Schloßbau angehörig, ist 
an der jetzigen Capelle zu Königswart angebracht. (Vgl. Sighart, Gesch. der 
bild. Künste. S . 59 u. 60.)

Unter Königswart wurde einst mit Ketten, die auf einem Felsen im In n  
befestigt waren, die Schifffahrt gesperrt. (Vgl. hierüber IVsninA, Ropog-r. 
Lav. I. 234, wo über die Burgen Hohenburg und Königswart interessante 
Notizen gegeben sind.)

Hohenburg war nach Ed. v. Oefele einst Grafensitz; 8itz4ri(1 oomkm 
ste IloüenbnrA' o. 1150 hätte auf der hiesigen Burg gewaltet. (Riezler, Ge
schichte von Bayern I. S . 861.)

9. Rott a. Inn.
Organisirte Pfarrei mit 1377 Seelen in 254 Häusern.

Rott a. In n , D , Pf.-K., Pf.-S., Schule, 4 !
42» S. 76 H. — M l. -

Aich, G.............................1! „ 1 „ 2 .  !
Artung, D .......................... 61 „ 14 „ 1 „
Au, W ..................................22 „ 5 „ 1,, „
Fercha, W ...................... 8 „ 2 „ 1 „ .
Hagenrain, W . . .  1b „ 2 „ 2 „
Höhenrain, E. . . . . 7 „ 1 „ 2„, „
Leiten, z. H. . . . 27 „ N „ 1-2 „ !

Lengdorf, D . . . . MUS. 16.G I eiil
Manglham, W. 96 „ - „ 2 „
Meiling, D. .
Neuried, W. . . - 18  „ 1 „ 2 ,,
Oberlohcn, W. . - 26 „ 6 „ 2 „
Rabenbach, W. - . . 10  „ 6 „ 2,. „
Nottmoos, G. . . . 10 „ 1 „ 1,, „
Snrgan, W. . . . 16 „ 6  „ 2 „
Ilnterlohen, W. - - 39 „ » „ 1,, „

^) sann, bei den Seen. Wir möchten nunmehr gegen Freudensprungs und FörstcmannS An
sicht dafürhalten, daß jenes ssun, wo der Priester Sigfrid ans dem Stamme der Sachsen 
812 weilte lchlsidielkselc, I. 2. 71. 340.), eher dieses Soien als Bapersoicn sei, weil 
in der Gegend von Gars und Au im ganzen Mittelalter vielfach Sachsen beurkundet sind.
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Unterfaureiu, E. . . . 5 S .  1 H .3  Kil. H arring, E .................... I S . 1 .E. 1 Kil
Wurzach, W .................. 23 „ 3 „ 1,5 „ .Oan, ........................ 09 „ 11 „ 2,5 „
Z ainach, z. H . . . . 
Bahnhof u. Bahnw ärter-

22 „ 0 „2,5-3 ,, M anch, E .....................
Oberwöhr, z. H . . .

6 „ 
124 „

 ̂ „ ",5 ^
18 „ 8-4 „

H äuschen................... 20 „ 1 ,,1-1,5 „ R an ft (auch Riedl, z. H. 02 „ 11 „ 3-1 „
Feld Kirche», W ., M .  -f . 29 5 „ 2 „ Ritzmering, W . . . . 27 ,. 4 „ 2 „

Dobl, W ....................... 8 ^ ,/ ^,2 Stöbersberg, E. . . . 7 „ 1 ,. 3 „
Trauenöd, E ................. 1 „ 1 „ 2,5 ., Traden, z. H ................. 13 „ 4 „2,5-3 ,,
Gehardinq, W . . . . 10 „ 2 „ 3,5 „ Unterwöhr, z. H ............ 66 „ >1 „2-2.5,,
G igling. W ................... 10 „ 2 „ ^ „ B ahnw ärter, E . . . . 0 „ 1 „ 2,,. „

A n m e r k u n g e n ;  11 Bei Deutinger die Ortschaften P rie l und Hilgen werden nicht mehr erw ähnn 
Herremvies ist abgebrannt und nicht wieder aufgebaut worden; neu erscheinen die O rt
schaften Nenried nnd M anth .

2) Die im Pfarrbezirt befindlichen Protestanten sind nach Karolinenfeld eingepfarrl.
3) Umfang der P farre i 30 Kilometer.
4) Wege gut.
5) Die Ortschaften der P farre i gehören in  die Bezirksämter Rosenheim nnd Wasserburg und 

in  die politischen Gemeinden R o tt nnd Hochstätt.
6) I m  I -  1867 wurde die Einöde Untersaurai» non Emmering nach Noth nnd 1882 das 

Drezlergut von Oberwöhr von R o tt nach Höchstätt nmgepfarrt.

l. Pfarrsih: R o t t  an der S traße und Eisenbahn von Rosenheim nach Wasser
burg und am I n n  hochgelegen; die gleichnamige Bahn- und Poststation 1 Kilo
meter vom Pfarrsitze entfernt.

Pfarrkirche: Erbaut um die M itte des X V III. Ja h rh . (1760— 1763), im 
In n e rn  restaurirt 1867. Roccocostyl. Geräumig. Baupslicht das S taatsärar. Von 
den 2 Thürmen der eine unvollendet mit Nothdach, der andere Kuppelthurm. 
4 Glocken. Inschriften auf denselben: u) „8uuct6 stlaiiuL et Luiuuo oral« 
pro uodis. k x  sm uptidus paroodirtuorum sopulturub Rottönsis tüsu sum 
sud R. v .  paroodo k . HoKoIo ad 4eiit. Oberusvdor in koiodoudall 1870." 
5 ) „2um  Kottoslod, L dr urnl k reis Koss mied Lartdolom o IVeuA'Is in 
LlUnedeu m it k le iss . N O 6X X IV . 4o8U8 X a^arenus rex  .luclueorum, 
likern, nos omues Odristi liäeles possessioues et daditutioues uostras e te ."  
e) Gegossen 1870 von Ant. Oberascher: „L aueta Llaria ora pro uodis." 
ä) Gegossen wie die vorige: „L anete ckosepd ora pro uodis." Consecrirt 1763. 
Patrocinium am Feste der hl. M arinus und Anianus. 9 alt. lix ., 2 alt. 
port. 8s. k . 6m . bei der Kirche mit Ossuar. und Gruft. Orgel mit 18 Reg. 
G o tte sd ie n s t an allen Sonn- und Festtagen. Ewige Anbetung am 21. October. 
Sept.-Ablässe am Neujahr, Peter und P au l und am Patrocinium. Z ur Aus
hilfe besteht keine Verpflichtung. Außerordentliche Andachten: im Advent Rorate 
nach Angabe; an den 6 Fastensonntagen Oelbergandacht mit Predigt, auf An
suchen der Gemeinde; während der Allerseelenoclav Rosenkranz, gestiftet. B itt
gänge: am Samstag vor der Bittwoche nach Ebersberg, am 24. August nach 
Tuntenhausen, am Pfingstsonntag je im 3. Ja h re  nach Altötting, sämmtliche 
mit geistlicher Begleitung. —  S t i f tu n g e n :  6 Jahrtage mit Vigil und 
Requiem, 11 Jahrtage ohne Vigil, 18 Jahrmessen.

R osenk ranzb rude rschast, nach bereits früherem Bestände im I .  1608 
durch Papst Paul V. revalidirt. Hauptfest am Rosenkranzsonntag; jeden 1. S onn
tag im M onat Convent mit Am t, Predigt und Procession.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. Kein eigenes Meßner
haus. —  Vermögen der Kirche: u) reut.: 8968 4/. 77 /(>., d) nichtrent.: 
16521 4V. 20 ^>.

II. Filialkirche: F eldk irchen , unweit der Districtsstraße von Rott nach Rosen
heim gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1859. Rundbogenstyl,



Vsarrei: !l. Rotl a. gnn. 557

früher gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht der S taat. Spitzthurm 
m it 3 Glocken; die große „aus freiwilligen Gaben der Gemeinde Feldkirchen, 
gegossen von Franz Öberascher in  Reichenhall 1875". Oons. (lud. Patronin 
unsere liebe Frau. 3 u lt. port. >88. Om. Orgel m it 9 Reg. Regelmäßiger 
Werktagsgottesdienst; P fa r rg o tte s d ie n s t an allen Frauenfesten, am Feste des 
hl. Stephanus, Joseph, Benno und Johannes Bapt. und am Oster- und 
Pfingstmontag durch den Cooperator zu halten; an den Fastensamstagen je 
2 hl. Aemter und Beichtstuhl. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag ohne V ig il, 
1 Jahrmesse.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Schiffleutbruderschaft oder Nikolaibruderschaft unter 
dem Schutze der hl. Sylvester und Nikolaus.

2) E in  zu Anfang des X IV . Jahrh , gebildeter Meßbund, genannt M a ria  
vom hl. Herzen, welcher 1720 förmlich zu einer Bruderschaft erhoben wurde. 
Hauptfest am 4. Sonntag nach Ostern. Nebenfeste: M a riä  Heimsuchung und 
S t.  Sylvester. — Vermögen 2400 4 /.

Nießner und Cantor der Lehrer von Rott. — Vermögen der Kirche: 
a) rent.: 400 4 L , d) nichtrent.: 6964 4L 30 /H.

I I I .  PsarrverlMtnisse: Präs. Se. M . der König. Fassion: Einnahmen: 2168 M . 
81 ^ . ,  Lasten: 1129 4 /. 84 ,H ., Reinertrag: 1038 47. 97 4 . W iddum: 
42 a 60 Hw —  1 Tagw. 25 Dezim. Obst-, Gemüse- und Grasgarten. B on itä t: 14. 
Pfarrhaus: Erbauungsjahr unbekannt; hinreichend geräumig, passend, zu ebener 
Erde etwas feucht. Baupflicht das Staatsärar. —  Hilfspriester: 1 Cooperator, 
wohnt im Pfarrhaus. Beginn der Matrikelbücher 1637.

IV . Achulverhältittsse: Schule in R ott m it 1 Lehrer und 1 H ilfslehrer, 155 Werk
tags- und 50 Feiertagsschülern. Schulhaus 1864 theilweise neugebaut. —  
Aus den zur Gemeinde Hochstätt und zum Bezirksamt Rosenheim gehörigen 
Ortschaften der P farrei besuchen die Kinder die Schule in  Höchstätt.

Mission wurde gehalten 1848 durch Redemptoristen.

Meine Notizen. R o t t ,  r o ta /J  späteres Benedictinerstift, war schon unter Bischof 
Atto von Freising (784— 810) wegen des dort befindlichen Wigperthofes ein 
Gegenstand des Streites zwischen dem Erzpriester Ellannod und den Männern 
Herirach und Perhtw ig; ersterer blieb bei diesem Handel im Rechte. (N e w lw l- 
llook, ü is to r. IN'imnA. I .  2. X . 245.) Um das I .  950 erscheint ein Edler 
Rapo clö Rota, als Zeuge zu Ebersberg (G f. H undt, Cartular S . 23); etwa 
hundert Jahre später finden w ir  die R itte r von R ott m it der Grafenwürde 
ausgezeichnet. Um das I .  1040 begegnet uns bei einer Verhandlung zu 
Ebersberg Ropzio Oowss cls Rota et tilin s  ejus Okovurack. (Roe. eit. 28.) 
G ra f Conrad oder Kuno stiftete nun um das I .  1086, nachdem sein gleich
namiger Sohn in der Schlacht bei Höchstädt im  Heerbanne Heinrichs IV . ge
fallen war (1081) m it seiner Gemahlin Uta das Benedictinerkloster R ott und 
trat selbst als Mönch in dasselbe ein. D ie  noch vorhandene Stiftungsurkunde 
(U on. Roio. I .  353), ist fälschlich datirt vom 5. Sept. 1073, was schon 
darum nicht zu trifft, weil der Tod des jüngern Grafen Kuno darin erwähnt 
w ird. A llein die wesentlichen sonstigen Angaben der Urkunden, namentlich die 
aufgezählten Dotationsgüter des Klosters von seltenem Umfange sind allem 
Anscheine nach richtig. Z u  diesen Erstlingsschankungen des Gründers gehörten 
Besitzungen an der Nab im  Nordgau und auf dem R itten bei Botzen, Fischament 
bei Wien und Eßlingen im  Breisgau (eigentlick Reckargau). Besonders wichtig fü r die

* )  V g l.  die A nm erkung  zu S .  162  dieses B andes.
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Zukunft wurden die Schenkungen in  Kötzting (O tw M nA en) und Pillersee in T iro l 
(LiI1sr8L6 per kotum euin Lools8iu, ckeeiwi8, te rm in is  et rrppenäitim  sui»), 
weil das Kloster späterhin das Präsentationsrecht auf die dortigen Pfarreien, 
ja die förmliche Jncorporation derselben erlangte.

Z u r damaligen Z e it, als das S t i f t  N o tt gegründet wurde, bestand dort
selbst bereits eine Kirche zu Ehren der h l. M arinus und Anianus, denn es 
heißt von den S tifte rn : ack u ltu ro  s. Nm rim  et A n iun i proeeäentes traä iäe run t 
Ite o  et sanetis e jus, yuickquicl . . . possscierunt. Es waren dort ohne 
Zweifel Reliquien dieser beiden Heiligen vorhanden. Nach dem mittelalterlichen 
Ausdrucke: „H ie r ist dieser oder jener Heilige rastend," der fast von jedem 
Patrocinium gebraucht w ird, scheint sich in  R ott die Meinung gebildet zu haben, 
daß daselbst wirklich die Gebeine der beiden Gottesmänner beigesetzt seien. Diese 
Ansicht wurde bestärkt durch eine uralte in  R ott befindliche Legende, nach welcher 
S t.  M a rinus  und Anianus von W ilparting  zuerst nach Aurisium übergeführt 
wurden.

Schon Aventin bezog dieses Aurisium auf R o tt, während es vielmehr 
m it D rm u p e ro ü /J  Irschenberg, la tin is irt D ris ium , L u ris iu m , identisch sein 
dürfte. (V g l. A v k n tin i, ummüo.? ko io rum  eck. Iüp8. p. 224.)

D er erste bekannte Abt von R o tt, Bertrich, w ird erwähnt in jener Con- 
firmationsbulle vom 6. Dez. 1142, welche Papst Jnnocenz I I .  dem Kloster 
über alle seine Besitzungen und Rechte verlieh. (Hunckt, N otrop . idulisb. 
I I I .  183.) I m  I .  1226 übertrug der um Schutz angerufene Kaiser Friedrich l i .  
die Vvgtei über das S t i f t  R ott dem Grafen Conrad von Wasserburg; dieser 
bedachte es noch in  seinem Testamente m it namhaften Gütern. (L ion. Ilo io . 
I .  373. 380.) A ls  besondere Auszeichnung besaß das Kloster gleich mehrern 
andern hervorragenden S tifte rn  vier sogen. Erbbeamte. D ie  Gurren, O tlinger 
und Fraunberger (letztere 1361) treten als Truchsessen, die Schonstetter (1440) 
als Kämmerer auf. Das Marschall- und Schenkenamt soll durch die Helfen
dorfer und Schalchdorfer versehen worden sein. (V g l. Abhandlungen der 
b. Acad. d. W ., B d . I I . ,  S . 87 ff.)

Schon im X I I I .  Jahrh , hatte das Kloster R ott das Besetzungsrecht auf 
eine Anzahl von Pfarreien. S o  w ird sein Präsentationsrecht in  Niederroth 1214, 
in  Kötzting 1224, in  Pillersee 1250, in  Kirchdorf am Haunpold 1258 confir- 
m ir t; jenes zu Emmering befand sich 1259 im  Stre ite. Zu Pillersee war 
von R ott aus 1254 ein P rio ra t errichtet worden, welches acht Jahre später 
Erzbischof Ulrich von Salzburg dem S tifte  völlig incorporirte. (Ivlou. !>mo.
I .  387. 396.) I m  I .  1242 unter Abt Heinrich I .  erfolgte ein Neubau der 
Klosterkirche, jedenfalls noch in  romanischem S ty le , wie die Abbildung derselben 
auf dem Grabmal des S tifte rs  aus dem X V . Jahrh , deutlich erkennen lä ß t .^ )  
Einige Zeit nachher, im  I .  1292, errichtete und weihte Abt Conrad G raf 
zu Eschenloh im  Kloster eine Capelle des hl. Q u ir in  und eine andere neue 
Capelle daselbst consecrirte 1355 im Aufträge des Bischofs von Freising der 
Susfragan Crafto, U M eopus Llaos-rousis. (N o io llo lb e o k , bist. VrimuK.
I I .  1. 152.)

'0 In  dieser Form schon um das I .  1050 beurkundet. Es erscheint uns glaublich, daß die 
Reliquien St. Marius und Aniaus anfangs nicht in der Waldcapelle zu Wildparting, wo 
sie weder Raum noch Schutz gehabt hätten, sondern in dem Gotteshanse Irschenberg ge
borgen blieben auf so lange, bis zu Wildparting eine angemessene Kirche erbaut war.

**) Diese Basilika hatte überaus mächtige Säulen, jede aus einem Stein gehauen, welche das 
Gewölbe stützten OnAsntis molis ooluinrmi;, ax intstzwo saxo vxomao. qnao Oaworum 
sustinönt. ^.vontinns).
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I m  M itte la lte r bestand nachweisbar auch schon eine öffentliche Schule zu 
Rott. I n  einer Urkunde vom I -  1432 findet sich genannt: „Conrad Täbler, 
Schulmaister zu R o tt,"  im  I .  1401: „U u iiiiu m  NerAstümmkU' äs Ncmuoo, 
reotor sooluruiu in  Ü o tt."  I m  I .  1443 wurde vom Convente daselbst m it 
dem neuzuerwählenden Abte ein Vertrag abgeschlossen, der auch auf den Unter
richt der Scholaren Bezug hatte. D er hiesige Schullehrer zog im  X V I .  Jah rh , 
m it seinen Schülern in  die nahegelegenen Flecken, um dramatische Spiele auf
zuführen. S o  ist in den Kammerrechnungen des Marktes Rosenheim zum 
Jahre 1573 der Posten eingetragen: „D em  schuelmaister von R ot wegen zwaier 
spil aufm Rathyauß verehrt 4 Schilling 20 P f."  (Hefner, Chronik von Rosen
heim S . 93.)

I m  I .  1473 gelangte das Kloster R o tt in den Besitz des uralten Schlosses 
Schalchdorf, dessen Besitzer es Jahrhunderte lang zu seinen M inisterialen und 
Erbbeamten gezählt hatte. Am 28. Januar 1473 verkauften Georg Fraß zu 
Hagenhüll und Anna, Ludwig des Tyrnd ls sel. Tochter dem Abte Alexius zu 
R ott ihren S itz zu Schalchdorf m it aller Zugehör. (Oberb. Arch. X I I I .  323.) 
A u f der Landtasel vom I .  1595 heißt Schaldorf im  Landgericht Schwaben 
„am  Sitz dem von Roth gehörig". Ebenso besaß das Kloster den Edelsitz und 
die Hofmark Katzpach, Landgerichts Wasserburg.

Einer der hervorragendsten Aebte von R ott war Abt Benedict S tum pf 
(1536— 1567), welcher m it K ra ft der in  seiner Nähe gährenden Glaubens
neuerung entgegenwirkte. I n  Anerkennung seiner großen Verdienste um die 
Kirche wurde er vom gesummten bayerischen Prälatenstand zum Abgeordneten 
fü r die 1549 zu Salzburg tagende Provinzialsynode erkoren. (Neiotw lbeolr, 
üiut. ÜVmillK. I I .  1. 316— 317.)

Von gleicher Hingebung fü r den Glauben war Abt Roman S ieger*) beseelt 
(1641— 1661). E in  M ann  der Wissenschaft, hatte er zu Salzburg mehrere 
Jahre Philosophie gelehrt und war dann auf nicht bekannte Meise in  schwedische 
Gefangenschaft gerathen. M a n  versprach ihm die Freiheit, wenn er zum Luther
thum übertrete, allein er erklärte, lieber sterben zu wollen. Seine Glaubens
treue gefiel auch dem schwedischen Heerführer und er gab ihm die Freiheit im 
I .  1641. Noch im selben Jahre wurde IV Roman zum Abte von R ott er
wählt. ( I lis tv r iu  uuivkwsitutis Lalisb. p. 416.)

E iu  fü r das Kloster nicht angenehmes Ereigniß war die Auffindung der 
hl. Leiber S t.  M a riu s  und Anians zu W ilparting am 26. August 1723, denn es 
hatte von jeher behauptet, diese Reliquien selbst zu besitzen. Allein die um
fassendsten Nachgrabungen in  der Stiftskirche 1760 brachten nichts zu Tage, 
was jene verjährten Ansprüche hätte stützen können. (V g l. Bd. I I .  L>. 27— 28.)

Zum Ruhme gereichte es hingegen dem S tifte , daß es um die M itte  des 
X V I I I .  Jahrh , seine Räume fü r das sogen. Communstudium der bayerischen 
Benedictinercongregation zur Verfügung stellte. Bedeutende M änne r, wie 
IV Engelbert Hörm ann, ? . Hermann ^cho lliner, IV Aegidius J a is  u. a. 
wirkten hier als Lehrer; V r. Heinrich B raun schrieb hier als Candidat der 
Theologie in  Verbindung m it V r. M aurus Wagner seine Erstlingsschrift: 
O iso ix liuu  ureuui, suuu u iit iq u itu ti rss titu tu . 1756. 4FqÜ8 N o n u s tL iii

Abt Benedikt I I .  Lutz (1757— 1776) unternahm im  I .  1760 einen 
totalen Umbau der altehrwürdigen Klosterkirche, einer Basilika, deren Zerstörung 
nicht genug bedauert werden kann. Baumeister Fischer aus München leitete

*) In  der Mlreihe des oberb. Archivs X V I. 220. heißt dieser Abt irrig „eböger".
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die Arbeiten, Matthäus Günther schmückte im  I .  1763 das neue Gotteshaus 
m it Fresken. (Erzb. O rd. Arch.)

E in  Catalog des Klosterpersonals vom I .  1788 weist 29 Patres, 4 Kleriker 
und 3 Conversen auf. Von den erstgenannten waren fü r die Klosterpfarreieu 
S t .  Johann in  T ir o l,  S t .  Ulrich am Pillersee, H aus, Hochfilzen, Fieber
brunn und Kötzting nicht weniger als 12 Ordenspriester exponirt.

I m  Frühjahre 1803 wurde das S t i f t  R ott durch den Localcommissär 
Widder aufgelöst, alle vorhandenen S tiftungen a n n u llir t* )  und schon am 
12. M a i d. I .  ein The il der Klosterökonomie zum Verkaufe ausgeschrieben. 
D er letzte Abt, Aemilian M ü lle r aus Hainbichl, erst am 7. Oktober 1801 als 
solcher erwählt, früher Professor zu Salzburg, zog nach München und starb 
daselbst am 4. Febr. 1809. D er ehemalige P rio r Thiemo Fuchs blieb bis zu seiner 
Resignation 1818 P farrvicar zu R o tt; sein Nachfolger Benno W örle, gleich
falls Exconventual dieses S tifte s , erscheint als erster wirklicher P farrer von 
Rott. Wegen seiner mathematischen Kenntnisse w ar besonders geschätzt der 
Exconventual Paulinus Schuster aus T ittm oning, der im  I .  1804 sich im 
Staatsdienste befand als: „d so m ö tru  g loetorulis 6t spsoulue Xstrnnoiu ieul; 
uclsuootus U orm o llü ." E r starb als P farrer von Riedering am 20. J u l i  1809.

D ie  Klostergebäude, von denen jetzt nur mehr ein kleiner The il existirt, 
gingen in  den Besitz eines Oekonomen über. D ie  ehemalige Pfarrkirche 8 8 . upp. 
? 6 tr i st D uuli schon im  I .  1740 fü r sehr baufällig erklärt, erfuhr zur 
Säcularisationszeit eine gänzliche Demolirung.

D as jetzige Pfarrgotteshaus, die frühere Stiftskirche, ist ein großartiger 
Bau in  Kreuzesform, m it Capellen und Lettern und reicher Stuccaturarbeit 
ausgestattet. I h r  Hauptschmuck sind die farbenfrischen Freskogemälde, von 
denen besonders das M a rty rium  des h l. M a rinus  über dem Chore und die 
Verklärung des h l. Benedictus in  der mächtigen Kuppel hervorzuheben ist. 
S ie  stammen, wie eben erwähnt, von der Hand des berühmten Matthäus 
G ünther; die A ltarblätter rühren wenigstens der Mehrzahl nach von dem Augs
burger Künstler Joseph Hartmann her.

D as schöne Grabmal des S tifte rs , dessen Inschrift schon angeführt ist, 
ließ im  I .  1489 Abt Johann I I .  H M * '* )  anstatt eines ruinösen ältern er
richten. (Abbildung in  den N on. öoio. I. 340, woselbst auch noch andere 
alte Sculpturen des Klosters wiedergegeben sind.)

I m  I .  1808 entdeckte Landrichter Klöckl von Rosenheim im  Kreuzgange 
des S tiftes  eine fragmentarische Denktafel (Kalksteinplatte) aus der Nömerzeit. 
Aventin hatte dieselbe noch vollständig vorgefunden und copirt. D ie  Inschrift 
lautet: I)-(iis ) U -(u u ib u 8 )  KD D K U kkD V K  8(6om -ilu ti), 6 0 I1 X K K I0
0 ( 6 r u n t v ) ,  0 ( 6 u t u r io u i )  KKOchiouis) X X ' b lllch iti) K R K I'O lllO ' U ( il i tg -v it )  
X X ' ( U 0 8 )  I I I I - ,  V IX ID  X (U N 6 8  k  M 6U 868  I I I ) ,  ( t 6 )  O KKVXD  0 0 (> 'U 6 liu 8 )  
X I6 K K 0 K V (8  6 t) ? R V K ? K 8  K IL K ( r t i) ;  D X M O X O  L(6N6 w o) U K X D I 
N KU (o i-m m ) D 0 8 V K K V X D - 0(88ibu8) 8 ( it)  D (u i8 )  D (o rru ) iM v m ).

D er Gedenkstein gelangte aus R ott in  das königl. Antiquarium. (Abb. im  
oberb. Arch. V I. Ta f. I I .  Fig. 23.)

Ueber R ott vgl. außer der bedeutenden Quellenangabe bei Lindner I. v. 
x . 216— 217; Deutingers ält. M a tr. A  44. 369. 394. 605. 6 9 1 ;* ** )

'')  D ie zu Klosterzciten gestifteten Anniversarien wurden vom Commissär für erloschen erklärt, 
mit den lange unvergessenen Worten: „Wenn sie noch nicht erlöst sind, so werden sie 
nimmer erlöst."
Nach Geiß „Hödl" geheißen.

* * * )  Bei Lindner unvollständig citirt.
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E rtl's  churbayr. A tlas I I .  213 m it Abb.; XaAvI, orissiuss clowus koioas 1804 
p. 141. 146. 286 m it Stamm tafel der Grafen von R o tt; O ötölius, is r .  
doie. soript. I . 794. I I .  90. 257. 322; Koch-Sternfeld, Bayern und T iro l 
S .  8 9 - 9 1 ;  Churbahr. Jntelligenzblatt 1803 S . 334. 446. 459. 7 47 ; 
9o!m n a V ia ,  das leben der Heiligen S . S . M a r in i . . . vnd Aniani, 
München 1579; M eille r, Regesten des Erzb. Salzburg, S . 3 6 3 ; Riezler, 
Gesch. Bayerns I. 529. 865; kuäe rus , Luvarig, 8unotu I .  92 ; OatalvAus 
ooclcl. lu tin . k ik lio tü . i6A. Nonae. V . I I .  ? . I I I .  16— 26; Apians Topo
graphie, S . 118.

Fe ldk irchen w ird in  der M atrike l vom I .  1315 als V s ltvü iro lisn  
F ilia le  des Klosters Rott erwähnt m it dem Beisatze: Lbdus in s titu it. Es 
geht daraus hervor, daß Feldkirchen damals von einem eigenen Priester (P farrer 
genannt) versehen wurde, der seine Anstellung durch den Abt erhielt.

I m  I .  1465 erkaufte „das Gotteshaus U. L. Frau zu Feldkirchen" ein 
G u t zu H a rt, Rotter P fa rr. (Oberb. Arch. X I I I .  318.

Merkwürdig ist das schon erwähnte hier bestehende Verbündniß unter 
dem scheinbar modernen Namen „M a r ia  vom hl. Herzen," nach einem Bruder- 
schaftsbriefe*) v. I .  1748 „schon vor ohngefehr 300 Jahren" errichtet.

A u f einem Hügel nächst R ott stand bis ins X V I I I .  Jah rh , „das 12 Polen 
Gotteshaus genannt die Neuekirche" wie sie in  einer Urkunde vom I .  1466 
bezeichnet w ird. (Oberb. Arch. X I I I .  318.)
Das Kloster Rott besaß mehrere M itglieder, die sich als Schriftsteller bekannt machten. 

W ir fuhren aus ihrer Zah l nur an: IN Roman Sieger, Abt, -st 1669, Verfasser philosophischer 
Schriften, die zu Salzburg erschienen, I '.  Placidus (nicht Corbinian) Thallcr, Homilet, von Gödeke 
als Nachahmer des Abraham n 8 ta  Olara, angeführt Er schrieb u. a. den originellen „Bauern
prediger", Regensb. 1716. IN M agnus Schmid von Kreuzholzhansen, Archivar, P 1803, der in 
Westenrieders Beitr. 1. 76 die Grafen von Rott behandelte, k . Wolfgang Dullinger, P 1731, 
Autor einer handschr. Klosterchronik (1073— 1726) in  sieben (al. drei) Bänden. U. Corbinian Grätz 
aus Erding, philosophischer und theologischer Schriftsteller, Professor zu Freisiug und Claderub in  
Böhmen, 1726 Abt, P 1777. Näheres bei Lindner, I. o. I .  217— 221. P rä la t Benedikt !!., 
-j- 1776, lieferte die Urkunden des Klosters fü r die Non. Ilo io . I. 3 4 3 -4 4 8 , II. 3 -1 1 4 .

Zu Rott war geboren der Pädagoge Bartholomäus Bacher, 1812 Pfarrer zu Ruhpolding, 
P 29. Dezember 1827 als P farrer zu Trostberg. Seine Erstlingsschrift: „Gemeinnützige Sätze", 
München 1802, war noch 40 Jahre nach ihrem Erscheinen unter der Gemeinbczeichnung „Bachers 
Sätze" in  den Schulen im  Gebrauche.

10. Wasserburg.
Organisirte S tadtpfarrei m it 4051 Seelen in  388 Häusern.

Wasserburg, S tad t, P f.-K ., 4 Nbk., P f . -S . ,  
Schulen, . . . 3639 S . 347 H. —  K il. 

Achatz, S t., Vorstadt,
Nbk................................. 180 „ 23 „ —  „

Burgau, D . . . .  43 „ 11 „ 1 „
Gabersee, Irrenanstalt 

m it Pflegham, E. . 165 „  4 „  2 „

Koblerbauer, E. . . .  6 S . 1 H. 3 K il.
Riedmaierhof, E. . . . 9 „ 1 „ 3 „
W irthshaus in der Land

schaft, E .............................. 3 „  1 „ 2 „

Deutinger w ird nicht mehr aufgeführt; neu erscheintA n m e rk u n g e n : 1) Rentbeamtenhäusel bei 
W irthshaus in  der Landschaft.

2) Die in der P farre i befindlichen Protestanten sind nach Rosenheim eingcpfarrt.

* )  Das darauf befindliche M arienbild  trägt die Schrift: ImnAO L . Ns-riao V . ^  llo rc is  n 
IP IU Ic ire iisn  p rops  N on. Rotiioneo 0  . 8. 8 .

Westernmyer: Diöccsan-Bcschreibuiig. I I I . 36
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3) Umfang der S tad tp fa rre i circa 10 Kilometer.
4) Wege sehr gut.
5) Die Ortschaften der P farre i gehören in das Bezirksamt Wasserburg und in die politischen 

Gemeinden Wasserburg und Attel.
6) Die Vorstadt S t .  Achaz, früher F ilia le  der P fa rre i Eiselsing, wurde am  4. J a n u a r  1847 

förmlich der S tad tp fa rre i Wasserburg einverleibt.
I. Pfarrsih: S t a d t  W asse rb u rg , am I n n ,  in einem Thalkessel auf einer 

vom I n n  gebildeten Halbinsel gelegen. Nächste Eisenbahnstation Bahnhof 
Wasserburg; 3,5 Kilometer entfernt. Post in der S tad t Wasserburg.

P sankftclst': Die S t .  Iak o b sk irch e . I h r  B an datirt ursprünglich
aus dem I .  1255. S ie  wurde neu gebaut 1391— 1410, theilweise zur Hallen
kirche umgestaltet 1445— 1454; S ty l  gothisch, 1635 verzopft, 1879/80 im ur
sprünglichen S ty l  restaurirt. Geräumigkeit zureichend?') Baupflicht die Kirche. 
Thurm unvollendet, mit flachem Pyramidendache versehen. 6 Glocken. Inschriften: 
u) die große: „Avo Nuistu Ziutiu plenu Oomirms tecmm, bsnsckietn. tu in
mnlieistbvs ot bnnöckiotus lrucstus voutists tui. Timen, -inin, «loinini
N 6 0 0 0 -O X X X III ckuftr. —  Oeorg- O loekpitsoüor." (Letzterer ein Bürger 
und Zinngießer in Salzburg), b) Die zweite: „Neuste Iiulk uns uns ncmt. 
u rex gloistuo veni enin pues. Nutüüus Ile rl ^oss miost nuell Xsti pnrck 
NO'OlO'OOXXXX." (Herl war Bürger und Zinngießer in Landshut.) o) Die 
dritte, nach der Säcularisation vom Kloster Attel angekauft: „Lunotus Deus, 
8»uotu8 sortis, suuetns inrmortulis. —  Lunotos ovUauäo, tonitruu repello, 
.nuern elnucko. — Lernünrck llrn s l in Nuneüen goss mioli. N O O O X Iil." 
ck) D ie vierte: „ 0  rex  zstorino Olnstste, veni oum puee. N O . . ." (D as übrige 
unleserlich), o) Die fünfte ohne Inschrift, die kleinste: „cknenk Oieckl in 8n!/.- 
sturr; Inck nüel, A'gAossen 1631." 6c>ns. ciust. Patrocinium am 25. J u l i .  lO nIt. 
p«>rt. 8s. 0. Om. von der Pfarrkirche getrennt, mit Nebenkirche, s. unten. Orgel 
mit 17. Reg. (gebaut von Bayer in München 1761). P fa r rg o tte s d ie n s t  an allen 
Sonn- und Festtagen. Ewige Anbetung am 12. April. Sept.-Ablässe am Pflügst- 
feste, Sonntag nach dem Herz-Jesufeste und am Patrocinium. Aushilfe ist zu 
leisten am Feste M ariä Himmelfahrt in Kirchreuth (Pfarrei Rieden), am Feste 
des hl. Benno in Babensham und auf Ansuchen am «sonntag nach M ariä 
Himmelfahrt in Eiselsing. Außerordentliche Andachten: im Advent an allen 
Sonn- und Feiertagen Rorate; in der Fasten an allen Sonn- und Feiertagen 
Oelbergandacht mit Predigt, freiwillig. Von Septuagesima bis Passionssonn
tag an allen Freitagen Kreuzweg, freiwillig. Täglicher Abendrosenkranz ge
stiftet, in der Allerseelenoctav auch mit gesungener Litanei. I n  der Octav der 
unbefleckten Empfängniß M ariä täglich gesungene Litanei, gestiftet. I n  der 
Josephi-Octav täglich Abends Rosenkranz, nach Abgabe. Vom 15. August 
bis 15. September Frauendreißiger mit gesungener Litanei, gestiftet. I n  der 
Frohnleichnamsoctav täglich Nachmittags Vesper, herkömmlich; Abends feier
liche Litanei oorum oxp. 8 s ., gestiftet. Bittgang am Montag nach M ariä 
Himmelfahrt nach Kirchreuth, mit geistlicher Begleitung, am M ontag nach 
M ariä Heimsuchung nach Feldkirchen bei R o tt, ohne geistliche Begleitung. —  
S t i f tu n g e n :  17 Jahrtage mit Vigil und Requiem, 11 Jahrtage ohne Vigil, 
428 Jahrmessen.

I  Von hervorragenden Grabsteinen in und außer der Kirche verdienen folgende E rw ähnung: 
einer von Abraham Kern auf Zcllcrrcit, P 1688, ferner von W olfgang und J ö rg  Gum pelts- 
heimer, ersterer st 1414, letzterer 1421; endlich ein S te in  im Pflaster m it der Inschrift: 
„ l i la  S itus c s t X ib o rtn «  K arv lrio  Haelonsis 1606." (Letzterer starb lan t pfarramtlicher 
Notiz schon 1553.) E in  Gedenkstein Ludwig des Gebarteten vom I .  1415 befindet sich an 
der Ostseite der Pfarrkirche. Abb. und Inschrift in M erlan s  D u p o x r. L a v a r ia s  1644, S .  69.
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B ru d e rsch a fte n : 1. Corpus-Christi-Bruderschaft, auch Priester-Bruder
schaft genannt; sie wurde unter dem letzteren T ite l am 5. November 1484 
oberhirtlich approbirt; am Anfang des X V I I .  Jahrh , nahm sie den 2. T ite l 
an und wurde m it demselben am 29. Januar 1607 oberhirtlich bestätigt. Haupt
fest am Sonntag in  der Frohnleichnamsoctav; am letzten Sonntag jeden Monats 
Nachmittagsandacht m it Predigt und Procession; alle Donnerstage gesungene 
Messe und Procession; ein Jahrtag fü r die verstorbenen M itg lieder; hl. Messe 
beim Ableben eines M itgliedes; feierliche Provisuren. —  Vermögen: 45000 47.

2) Bruderschaft von der unbefleckten Empfängniß M a r iä , oberhirtlich er
richtet am 26. November 1716, aggregirt der gleichnamigen Erzbruderschaft in 
der Basilika des hl. Laurentius in  Rom am 2. A p ril 1718. Hauptfest am 
Feste der unbefleckten Empfängniß M a riä  m it lOstündigem Gebete. Convent 
jeden 1. Sonntag im M onat m it Nachmittags-Predigt, Litanei und Procession. 
—  Vermögen 2600 47.

3) Liebesbund zu Ehren der heiligsten Herzen Jesu und M a r iä , er
richtet 1786, ohne oberhirtliche Genehmigung; jeden Sonn- und Feiertag eine 
hl. Messe fü r die M itg lieder, auch h l. Messe beim Ableben eines M itgliedes.

4 ) Liebesbund zu Ehren des hl. Aloysius, ohne oberhirtliche Genehmi
gung errichtet 1769. Hauptfest am Sonntag in  der Octav des hl. Aloysius, 
m it Hochamt und feierlicher Litanei; am Neujahrstag und an jedem Sonntag 
nach der Predigt eine hl. Messe; fü r jedes verstorbene M itg lied  2 hl. Messen.

Den Meßnerdienst versehen 2 von der Kirchenstiftung besoldete Meßner, 
den Cantor- und Chordienst ein Chorregent m it gleichfalls von der Kirche be
soldetem Personal. Es existirt ein eigenes Meßnerhaus, welches der 1. Meßner 
und der Chorregent bewohnen. —  Kirchenvermögen: u) reut.: 148691 TU., 
b ) nichtrent.: 132325 47.

I I .  Ncbenkirchen: 1) Frauenk irche . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  ursprüng
lich gothisch, bei der Restaurirung 1753 verzopft. Baupflicht die Kirche. Con- 
secrirt am 27. Januar 1757 durch Weihbischof Frz. Jgn . Albert. Spitzthurm 
m it 3 Glocken; Inschriften: u) auf der ersten: „ ln  ovo v ix i  to (rrno ) ot 
lnu ris  Imbons potostutom. l iv e  rox  A'Ioriao vorn onm pnoo. Lanotus, 
snnotus. 1537/° b ) A u f der zweiten: „Lobustiun  IiosonoranLo. N O IO X III. 4n r/° 
o) A u f der kleinen: „s iob  rniob. linpbg-rt von vvnsssr^vonr^ Aoss w iob. 
m oooo lxx iiu ." Patron in : L . ÄI. V . 5 u lt. port. 8s. Orgel m it 7 Reg. 
G o tte s d ie n s t: Schulmesse, außer den Wintermonaten täglich; alle Samstage 
Am t zu Ehren des hl. Nikolaus. I m  Advent alle Tage, ausgenommen Sonn- 
und Festtage, Rorate. I m  M a i täglich Maiandacht, fre iw illig ; am Feste 
M a riä  Reinigung Abends gestiftete L itane i, am Feste M a riä  Hnmnelfahrt 
gleichfalls Litanei, nach Angabe; sämmtliche Gottesdienste sind durch die P fa rr- 
geistlichkeit zu halten. — S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage ohne V ig il,  8 J a h r
messen. —  D er Meßner- und Cantordienst w ird von der Pfarrkirche aus be
sorgt. —  Kirchenvermögen: u) rent.: 16285 47., d ) nichtrent.: 8996 47.

2. Ä g id ik irc h e  auf der B u rg , (Kirche der Gefangenanstalt fü r weibliche 
S trä flinge). Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  ursprünglich gothisch, verzopft. 
Baupflicht der Staat. 6ous. club. Spitzthurm m it 2 Glocken. Patron der 
h l.Ä g id ius. 1 ult. port. 8s. O rgel m it 4  Reg. Täglich G o tte s d ie n s t 
durch den Curaten der Anstalt. —  Den Meßnerdienst besorgen die barmherzigen 
Schwestern, den Cantordienst der Lehrer der Anstalt.

3 ) H l.  G e is tsp ita lk irche . Erbaut 1341. S ty l gothisch. Restaurirt 1850. 
Baupflicht die Spitalstiftung. 6ons. äub. Spitzthurm (Dachreiter) m it

36*
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2 Glocken; Inschriften: a) auf der größeren: „ Ic h  sende euch den Geist der 
Wahrheit. Gegossen von Josef Straßer. München 1879." b ) A u f ver
kleineren: „D u  bist die Quelle unserer Freude fü r die Tage des Heils. Z u r 
Erinnerung an das 500 jährige Stiftungsfest der Spitalkirche zu Wasserburg. 
1341. Umgegossen von W . Hubinger in  München ano 1841." Patron der 
hl. Geist. 1 a lt. üx., 1 a lt. port. 8s. Orgel m it 6 Reg. ;A n  allen Sonn- 
und Feiertagen und sonst wöchentlich dreimal G o tte s d ie n s t durch den S p ita l- 
beneficiaten. — S t i f t u n g e n :  7 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 10 J a h r
messen. —  Meßner ist ein Spita lpfründner, der Cantordienst w ird  von der 
Pfarrkirche aus versehen.

4 ) G ottesackerkirche. Erbaut 1849/50. S ty l romanisch. Baupflicht 
die Kirche. Consecrirt am 26. August 1851 durch Erzbischof Carl August. 
Spitzthurm (Dachreiter) m it 2 Glocken, die kleinere m it der Insch rift: „ 4 .  O. 
1585. Uso 68t volrm tas l le i . "  Patrocinium Allerheiligen. 1 a lt. 6x. Om. 
Alle Monate 1 hl. Messe durch den Neunuhrmeß-Beneficiaten. Am Allerhei
ligenfeste Abends gestiftete L itanei, durch die Pfarrgeistlichkeit zu halten. —  
Meßner- und Cantordienst w ird von der Pfarrkirche aus besorgt. —  Vermögen 
der Kirche: a) rent.: 4100 47., b ) nichtrent.; 10438 TU.

Verein der christlichen M ü tte r, oberhirtlich errichtet am 7. December 1870, 
aggregirt in  Paris am 22. November 1871.

5) S t .  Achazkirche in  der gleichnamigen Vorstadt an der Hauptstraße 
nach Salzburg gelegen. Sicher vor 1403 erbaut. Restaurirt 1853. S ty l 
gothisch. Baupflicht der M agistrat Wasserburg. Oons. club. Spitzthurm 
(Dachreiter) m it 3 Glocken; die größere: „Gegossen in  der Ulmischen Gießerei 
in  München 1 818 ;" die m ittlere: „Na^ckalena 1581.^ Patron der h l. Acha- 
tius. 3 a lt. port. 8s. Om. Orgel m it 5 Reg. G o tte s d ie n s t täglich durch 
den Beneficiaten. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 
19 Jahrmessen. —  Meßner ein eigener; der Cantordienst w ird durch das 
Chorpersonal der Pfarrkirche besorgt.

6 ) M a x -E m a n u e l-C a p e lle  am Gries, erbaut 1860, gothisch, benedicirt. 
1 a lt. port. Jährlich 1 hl. Messe durch die Pfarrgeistlichkeit.

7) B u c h a u e r-C a p e lle  in  den Arkaden des Friedhofes, 1839 erbaut, 
romanisch, benedicirt. 1 a lt. port. Jährlich 3 gestiftete hl. Messen fü r 
L. Buchauer und Freundschaft von der Pfarrgeistlichkeit zu halten.

8) R o ttm o s e r-C a p e lle  beim Riedmairhof an der Districtsstraße nach 
Haag. 1874 erbaut, gothisch, benedicirt. 1 a lt. port. Jährlich 1 h l. Messe 
durch die Pfarrgeistlichkeit.

I I I .  PfarrverlMtnisse: Wechselstsarrei; in  2 Erledigungsfällen präsentirt S .  M .  
der König, im  3. der Stadtmagistrat Wasserburg. Fassion: Einnahmen: 4039 47. 
79 /H., Lasten: 2084 4 L  76 Reinertrag: 1955 47. 3 /H. 17 a 4 gm. 
—  50 Dezim. Gemüsegarten. B on itä t 15. Pfarrhaus im  X V I I .  Ja h rh , 
erbaut, sehr geräumig, passend und trocken. Baupflicht die Pfarrkirchenstiftung. 
Hilfspriester: 2 Cooperatoren, welche in  der S tad t wohnen und eigene Haus
haltung haben. Beginn der Matrikelbücher 1597.

B e n e fic ie n  in  der P fa rre i: 1) D as vereinigte W idder-, Kern- und 
Surauer'sche Beneficium bei der Pfarrkirche, a) D as Widder'sche Beneficium, 
gestiftet am 30. M ärz 1503 von Wolfgang Widder, Bürger zu Wasserburg, 
confirm irt am Montag nach Im oiao 1511.' Besetzungsrecht der Stadtmagistrat 
Wasserburg. Wöchentlich 1 Obligatmesse, nicht reducirt. Sonstige Verpflich-
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tungen: die herkömmlichen Präsenzen. Einnahmen 450 4 /. 30 ^ . ,  Lasten:
9 47. 83 /H., Reinertrag: 440 Mi 47 Grundbesitz: 41 u 57 gm. — 1 Tagw.
22 Dezim. Bonität 15. Benestcialhaus vorhanden. Baupflicht der Beneficiat. 
b) D as Kern'sche Beneficium, gestiftet am 27. September 1638 von Abraham 
und Anna Katharina Kern auf Zellerreit und Lerchenhub, confirmirt am 12. Oktober 
1638. Besetzungsrecht S .  M . der König. 1 Wochenmesse (am Donnerstag 
nach der Procession) obligat; nicht reducirt. Reinertag 71 47. 31 /H. o) D as 
Surauer'sche Beneficium, gestiftet am 7. Oktober 1629 von Ruprecht Surauer, 
Bürger und Lebzelter zu Wasserburg, confirmirt am 15. Oktober 1629. B e
setzungsrecht die Surauer'sche Familie. Wöchentlich 1 Obligatmesse (am S onn 
tag nach der Predigt, i. 6. um 10 U hr), nicht reducirt. Reinertrag: 79 47. 
32 /(,. D as aus diesen dreien vereinigte Beneficium gibt also einen Rein
ertrag von 591 47. 10 /H. bei wöchentlich 3 Obligatmessen. D as Besetzungs
recht üben wechselweise S .  M . der König, der Magistrat Wasserburg und die 
Surauer'sche Familie.

2) D as vereinigte Paumgarten-Werther'sche und Spitalfrühmeßbeneficium 
bei der Pfarrkirche, u) D as Paumgartner'sche Beneficium, gestiftet am 21. S ep 
tember 1508 von Peter, Wolfgang und Hans Paumgartner. Confirmations- 
datum unbekannt. Besetzungsrecht der Senior der Familie Paumgarten. Wöchent
lich 2 Obligatmessen, nicht reducirt. Sonstige Verpflichtungen: Aushilfe im 
Beichtstuhl und die herkömmlichen Präsenzen. Einnnahmen: 361 47. 57 /H., 
Lasten: 2 47. 41 Reinertrag: 359 47. 16 Kein Benestcialhaus. 
b) D as Werther'sche Beneficium, gestiftet von Heinrich und Barbara Werther, 
Pfleger und Zöllner in Wasserburg, am Tage M ariä Geburt 1393. Confir- 
mation unbekannt. Besetzungsrecht S .  M . der König. Wöchentlich 1 O bligat
messe, nicht reducirt. Einnahmen: 354 717. 17 Lasten: 8 47. 40 ^ . ,  
Reinertrag: 345 47. 77 /H. Grundbesitz: 1 im 7 rr 67 gm. --- 3 Tagw. 
16 Dezim. Bonität 15. Kein Beneficialhaus. e) D as Spitalfrühmeß-Beneftcium, 
gestiftet von der Bürgerschaft Wasserburg am Montag vor S t .  Margareth 1403. 
Confirmation unbekannt. Besetzungsrecht der Stadtmagistrat Wasserburg. J ä h r 
lich im Ganzen 78 Obligatmessen, früher in der Spital- jetzt in der P fa rr
kirche, nicht reducirt. Einnahmen: 523 47. 74 ^ . ,  Lasten: 36 47. 29 /H., 
Reinertrag: 487 47. 45 Grundbesitz: 5 Im 49 a  93 gm. — 16 Tagw. 
14 Dezim. Bonität 17. Kein Beneficialhaus. D as aus diesen dreien ver
einigte Beneficium hat demnach einen Gesammtreinertrag von 1192 47. 38
bei jährlich im 234 Obligatmessen. D as Besetzungsrecht üben im Wechsel 
S e . M . d. König, die Familie Paumgarten (durch Heirath übergegangen an 
den Freiherrn von Lerchenfeld Aham) und der Stadtmagistrat Wasserburg.

3) D as vereinigte S p ita l- oder hl. Geist-, Floriani- und Fröschl'sche Bene
ficium mit der Koppauer'schen Wochenmessenstiftung bei der hl. Geistspitalkirche, 
u) D as hl. Geistspital-Curatbeneficium, errichtet am 23. Oktober 1812 durch 
Umwandlung der früheren hl. Geistpfarrei in ein Curatbeneficium, ausgebessert 
am 22. Oktober 1861 durch den Stadtmagistrat Wasserburg. 145. eollnt. 
Obligatmessen: 52 Wochenmessen, am 13. Ja n u a r  1882 zeitweilig aus 33 reducirt. 
D er Beneficiat hat die Seelsorge bei den kranken Spitalpsründnern mit Pro- 
visurrecht nebst Abhaltung der Seelenämter für die verstorbenen Spitaler in 
der hl. Geistkirche. Außerdem hat er in der Pfarrkirche Aushilfe im Beicht
stühle zu leisten; in der Spitalkirche hat er an allen Festtagen das Frühamt zu 
halten (mit freier Application), an den Vorabenden der Festtage Vesper, 3mal 
Litanei und 3m al Rosenkranz; außerdem hat er die herkömmlichen Präsenzen 
in der Stadtpfarrkirche zu leisten. Einnahmen 651 47. 26 /K., Lasten: 2 47. 57
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Reinertrag: 648 4 /. 69 Beneficialwohnung im  S p ita l. Banpflicht die 
Spitalverwaltung, b) Das Floriani-Benesicium, gestiftet von den bayerischen 
Herzogen Georg und Albert. Consirmation unbekannt. Besetzungsrecht Se. M . der 
König von Bayern. 52 jährliche Obligatmessen, seit 13. Januar 1882 für 
den gegenwärtigen Inhaber auf 19 reducirt. Einnahmen: 71 47. 18 
Lasten: 1 47. 88 /A., Reinertrag: 69 47. 30 /H. e) D as Fröschl'sche Bene- 
ficium, gestiftet am 30. November 1548 von Jakob Fröschl, Bürger in  Wasser
burg. Besetzungsrecht der Magistrat von Wasserburg. 52 Obligatmessen, seit 
13. Januar 1882 fü r den gegenwärtigen Beneficiaten auf 22 reducirt. E in 
nahmen: 82 47. 63 /A ., Lasten: 5 47. 31 ^ . ,  Reinertrag: 77 47. 32 /̂ >. 
6 ) Dem hl. Geist-Beneficium sind auch die Koppauer'schen Wochenmessen bei
gegeben, gestiftet ( in  die Pfarrkirche) am 25. M a i 1518 von M . Anna Kop- 
pauer. Durch diese S tiftung  ist der hl. Geist-Beneficiat auch zu viermaliger 
Aushilfe in Predigt und im  Beichtstühle verpflichtet. D ie  52 Obligatmessen 
werden jetzt in  der hl. Geistkirche gehalten; 1881 wurden sie auf 20 reducirt. 
D ie  Einnahmen sind bereits oben beim hl. Geistbeneficium eingerechnet. —  
D as aus diesen 4 Stiftungen vereinigte Beneficium gewährt also einen Rein
ertrag von 791 47. 31 -H. bei im  Ganzen 208 resp. 94 Obligatmessen.

4 ) Beneficium der vereinigten Achazi-, (lo rporw  O üristi-, Estermann- und 
Reiter'schen Messen bei S t .  Achaz. rr) D as Manualbeneficium s. -Iim av bei 
S t.  Achaz, gestiftet am Vorband 8. lloamris llnp t. 1517 von Georg Pillunkh, 
vorm. Pfarrer zu H a ll in T y ro l, Beneficiat (s. Ü nrtdo l.) in  Wasserburg; auf
gebessert 1572 durch den Beneficiaten Christoph Schnaitzer. Besetzungsrecht 
der Stadtmagistrat von Wasserburg. Ursprünglich wöchentlich 6 Obligatmessen 
fü r den S tifte r, reducirt ans 1 Sonntagsmesse m it „Asperges;" von 20 beson
deren Stiftmessen sind nach Reduction vom 12. M ärz 1880 noch 16 obligat. 
Außerdem leistet der Beneficiat Aushilfe im Beichtstühle und die herkömmlichen 
Präsenzen in der Stadtpfarrkirche. Einnahmen: 555 47. 96 /H., Lasten: 
52 47. 74 Reinertrag: 503 47. 22 Grundbesitz: 2 im  68 ym — 
5 Tagw. 89 Dezim. Wiesgrund. B on itä t 22. Beneficialhaus wurde 1816 
veräußert, k ) D as Corpus-Christi-Bruderschaftsbencficium, gestiftet zu Pfingsten 
1521 von den Mitgliedern der Priesterbruderschaft; aufgebessert 1854. Be
setzungsrecht der Stadtmagistrat Wasserburg. Anfangs wöchentlich 6 O bligat
messen; aber bereits 1557 war nur 1 wöchentliche Stiftmesse (am Donnerstag) 
zu lesen. Einnahmen: 138 47. 52 ^>., Lasten: 9 47. 92 Reinertrag: 
128 47. 60 /H. 1854 fiel durch Testament ein dreistöckiges Haus (8 o . 25 
in der Lederergasse) der Corpus-Christi-Bruderschaft zu, welches sammt dabei 
befindlichem Gärtchen dem Beneficiaten zur Benützung überlassen ist. Das 
Haus in ziemlich gutem Zustande. Baupflicht die Bruderschaft, o) Das 
Estermann'sche Beneficium, gestiftet am Sonntag M w itu tik ; 1492 von Georg 
Estermann, Bürger in  Wasserburg und seiner Hausfrau Katharina, aufgebessert 
1572 durch Beneficiat Christoph Schnaitzer. Besetzungsrecht der M agistrat von 
Wasserburg. Obligatmessen: ursprünglich l  tägliche Messe, früher auf wöchent
lich 2 , in  neuerer Zeit für immer auf 1 wöchentliche Messe in  der S taot- 
pfarrkirche reducirt. Einnahmen: 349 47. 31 />Z>., Lasten: 9 47. 94 -H., Rein
ertrag 339 47. 37 Grundbesitz: 72 n 23 Hw. —  2 Tagw- 12 Dezim. 
B on itä t: 14. Beneficialhaus 1816 veräußert, ck) Das Reiter'sche Beneficium, 
gestiftet bei S t. Jakob am Montag nach S t .  Gallus 1450 von Ludwig Reiter 
und Familie. Besetzungsrecht der Magistrat Wasserburg. Ursprünglich eine 
tägliche Miesse, nach Reduction nur mehr 1 wöchentliche Obligatmesse in  der 
Stadtpfarrkirche. Einnahmen: 220 47. 21 Lasten: 9 47. 94 Rein-
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ertrag: 210 47. 27 ^ . ,  Benesicialhaus 1816 veräußert. Das aus diesen vieren 
vereinigte Beneficium hat demnach einen Reinertrag von 1181 4V. 46 
D as Besetzungsrecht üben im Wechsel Se. M . der König und der Magistrat 
Wasserburg.

5) D ie  sogen, u n ir te n  M essen sind dem Pfarrer beigegeben.

IV . SchuIverlMtnisse: 1) Knabenschule in  Wasserburg m it 3 Lehrern und 1 H ilfs 
lehrer.

2 ) Mädchenschule daselbst m it 3 Lehrerinnen (engl. Fräulein). Zahl 
der Werktagsschüler 400, der Feiertagsschülerinnen 70; die feiertagsschulpflich
tigen Knaben, 60 an der Z a h l, haben die gewerbliche Fortbildungsschule zu 
besuchen. S e it 1879 ist in  Wasserburg auch eine 4cursige kgl. Realschule.

V . Klösterliche Institute. 1) Englische Fräulein leiten die Mädchenschule, die 
Kinderbewahranstalt und auch ein Privatinstitut fü r Erziehung von Mädchen. 
S ie  haben ein eigenes Haus m it benedicirter Capelle (Patronin die unbefleckte 
Gottesmutter M a r ia ) , in  welcher täglich hl. Messe gelesen w ird.

2) Barmherzige Schwestern versehen das Krankenhaus und die Rettungs
anstalt S t.  Joseph. S ie  haben eine benedicirte Capelle, dem hl. Joseph ge
weiht, in  welcher alle 14 Tage durch die Pfarrgeistlichkeit eine hl. Blesse ge
lesen wird. —  Auch in der Gefangenenanstalt fü r weibliche Sträflinge und im 
hl. Geistspital befinden sich barmherzige Schwestern.

Mission wurde gehalten 17. bis 26. November 1864 durch 0? . Jesuiten.

Kleine Rotsten. W asse rbu rg , VVurmi'siuroll,'') ist der ursprüngliche Name der 
Veste, nicht der S tad t Wasserburg. v io tr ie ll  cts IVrv/mrpurcR bezeugt unter 
Bischof Meginward (1078— 1098) eine Tauschverhandlung, die zwischen der 
Kirche von Freising und einer Edelfrau O vrlilu  cle IValcku vor sich ging. 
(U s io lle lllee l!, tust. Istrismg' I. 2. 8 .  1267.) I n  welchem Verhältnisse obiger 
Dietrich zu den Grafen von Lintburg stand, denen die Wasserburg gehörte, 
(vgl. die Notizen zu A tte l) ist nicht ganz klar; gewiß ist nu r, daß das Ge
schlecht der Grafen von Wasserburg, die zugleich Hallgrasen waren, über 
150 Jahre blühte, bis cs m it G ra f Conrad, der nach einer Aufzeichnung im 
Kloster Attel zu Herrenchiemsee starb, um das I .  1257 erlosch. Nach Siegert, 
(Bad Seeon S . 206, Stammtafel) sind diese Grafen Abkömmlinge des Gau
grafen Sizzo IV . im  Chiemgau. D er unter der Wasserburg liegende Flecken 
hieß Hohenau (Hoüeimvvo) oder richtiger N euhoheuau/"') denn cs scheint 
sicher, daß er als Colonie der Bewohner von Althohenau (ün liouonrvo , wo 
eine salzb. Synode im I .  1147 stattfand) betrachtet werden darf. D ie  früheste 
Seelsvrgskirche fü r die Bürger von Hohenau war die S t. Aegydiuscapelle in 
der Wasserburg, welche schon im I .  1087 erwähnt w ird. (N on  Ooio. t. 267.) 
I m  X I I I .  Jahrh , war die Einwohnerschaft von Hohenau, das jetzt bereits 
m it Wasserburg bezeichnet w ird , so sehr gewachsen, daß das S t. Aegidiuskirch
lein fü r dieselbe nicht mehr genügte. Am 4. A p ril 1255 gestattete Bischof 
Conrad I .  von Freising, es dürften die Bürger von Hohenau-Wasserburg in 
der von ihnen neugebauten S t. Jakobskirche ihren Gottesdienst halten, die 
Sacramente empfangen und auf dem dort angelegten Friedhofe ihre Grabstätten 
haben, alles unbeschadet der Rechte, welche dem Münster zu Attel als ihrer

* )  Bezeichnender Name der Burg. die auf drei Seiten vom In n  umgeben ist. Freudensprung 
erwähnt diese früheste Benrtündnng Wasserburgs nicht.
Apian sagt von Wasserburg: o lim  lstorvon bloetmnrv ü io tn
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P fa rr- und Mutterkirche zukämen. (iUeiostelbeok, in8t. I I .  2. p.)
A ls  erster P farrvicar erscheint Illr ie u s  plsduuus 66 1Vu886i-bur§ 1296. Um 
diese Zeit heißt Wasserburg - Hohenau, das bereits 1220 m it Mauern umgeben 
w a r, ausdrücklich eine S tad t; 1242 lesen w ir ,  daß G ra f Conrad dem Herzog 
O tto  von Bayern die S tadt Hohenau (o iv itus HoMrmtVö) als Erbtheil be
stimmt habe (Lion. Loic,-. I I .  202); im herzoglichen Urbar von ungefähr 1280 
dagegen ist verzeichnet: c iv i le  IV a /xe id u icü . (N ou. Lo io . X X X V I .  234.) 
W eil G ra f Conrad den päpstlichen Legaten Albert Böheim schützte und beher
bergte, den damaligen Gegner des bayerischen Herzogs, wurde Wasserburg von 
einem Sohne des Herzogs belagert von Johannis bis M a r tin i 1247 und zur 
Unterwerfung gebracht. G ra f Conrad floh m it dem Legaten heimlich aus ver 
S ta d t, und fortan walteten in  ihren Mauern herzogliche Beamte. (V g l. 
Riezler, Gesetz. Bayerns I I .  87.)

Binnen kurzen nahm die S tad t Wasserburg einen bedeutenden Aufschwung. 
A ls  merkwürdiges Ereigniß ist zu verzeichnen, daß im  I .  1318 am 1. Januar- 
Abt Friedrich von A tte l die bischöfliche Erlaubniß erhielt, daß er nach Wasser
burg ziehen und dortselbst seine pfarrlichen Rechte ausüben dürfe (n t in  aealsmu, 
M u l i  opp iä i in  VVuErbui-K- pör resicksntiuw rvKvrs possit ip8uw p lsbew ). 
(Ü6A. Lo io . V . 373.)

B a ld  wurde fü r die wachsende Volksmenge der Bau neuer Kirchen noth
wendig. Z u  Anfang des X IV .  Jah rh , erstand die Liebfrauenkirche auf dem 
Marktplatze; am 12. November 1324 bekennt die S tadt Wasserburg, daß ihre 
B ürger, Chunrad der Roder, und Chunrad der Schreiber je ein Haus an 
das Kloster A tte l gegeben hätten zu einer Frühmesse bei Unser Frauen zu 
Wasserburg. (Geiß, ReichsarchivS-Regesten.) Laut einer Aufzeichnung im  S tad t
archive wurde diese Kirche im  I .  1383 gewölbt.

Aus dieser Zeit stammt auch die S t.  Magdalenakirche jenseits der Brücke, 
1381 eingeweiht, 1786 vom Hochwasser verschlungen/'-) sowie der originelle 
Bau der S t. MichaelS-Doppelcapelle auf dem Friedhof von S t.  Jakob. (1378). 
D ie  S t .  Achazkirche finden w ir  sammt einem S p ita l (Leprosenhaus) erwähnt 
1403 resp. 1443.

Z u  Ende des X lV .  Jahrh , muß auch schon eine öffentliche Schule zu 
Wasserburg bestanden haben, jedenfalls von K l. Attel aus gestiftet. Aus dem 
I .  1404 w ird gemeldet, daß der Pfleger Spielberger das Schulhaus zu Wasser
burg m it gewaltthätiger Hand überfallen hat. (Oberb. Arch. X IX .  261.) 
I m  I .  1495 errichtete Herzog Georg der Reiche dahier eine Uuterrichtsstif- 
tung; 1589 wurde auf dem Freithofe ein lateinisches Schulhaus erbaut. ( Ib il l. )

E in  ausgezeichnetes Werk der Wohlthätigkeit verdankt Wasserburg einem 
seiner herzogt. Pfleger, dem R itte r Zacharias von Hohenrain. Dieser erbaute 
im  I .  1341 das sogen. Heiliggeistspital zunächst als Versorgungshaus fü r ver
armte Bürgersleute und fü r arme Kranke überhaupt, ( iu  guo SASutium et 
6Ki-o>-uill inouw b it m ultituclo) errichtete eine hiezu gehörige Kirche und stiftete 
in  dieselbe ein Beneficium, dessen Besetzungsrecht er sich und seinen Nachkommen 
vorbehielt. (N on. Loio. I .  304— 3060 Es erwuchs aus diesen Anfängen 
eine eigene S p ita lp fa rre i; als erster bekannter Inhaber derselben ist verzeichnet 
Hanns der Pächel 1427. Erst in  neuerer Zeit 1815 wurde die Spita lp farre i 
m it der S tadtpfarrei zu S t.  Jakob vereinigt. D ie  viel ältere P farre i zu 
S t. G ilgen auf der B u rg  war derselben schon 1599 einverleibt worden.

* )  Auch die S t. Emauuelcapelle am GrieZ, 1715 erbaut, wurde 1786 von deu Wellen hiuwe - 
gerissen.



Pfarre i: 10. Wasserburg. 569

D er Umstand, daß die S tadt Wasserburg in  kirchlicher Hinsicht dem Abte 
von Attel unterstand, gab zu vielen Streitigkeiten zwischen Magistrat und 
Kloster Anlaß. Doch zeigte sich das S t i f t  in  mancher Hinsicht gegen den Rath 
der S tad t w illfährig . I m  I .  1431 am Erchtag vor Xununoia tio  N uriue, 
als dem Rathe „die recht vnnd guett brie f" die derselbe vom S tifte  in  Hän
den hatte „la ider verprunnen" waren, bewilligte Abt Johann von A ttel den 
Bürgern von Wasserburg, daß bei jeder Erledigung der S tadtpfarrei „drey 
geleumbt, Erbar vnnd fromb Priesster" denselben vom Kloster nom inirt werden 
sollten. „D a rau f sollen sye dann einen nemmen vnnd erwöllen Zu ainem 
Pfarrer, vnnd denselben sollen w ür in  (ihnen) bestatten (bestätigen)." (Abschr. 
im  erzb. O rd .)

D ie  S tad t Wasserburg hat im  Laufe des M itte la lte rs ihre Treue gegen 
den Landesfürsten in glänzender Weise beurkundet, so daß ih r dafür in  herzog
lichen Freibriefen die ehrendste Anerkennung ausgesprochen wurde. N u r im  
pfälzisch-bayerischen Kriege 1504 schien diese Treue vorübergehend verdunkelt, 
da die Bürger der S tad t zwar Albert dem Weisen Anhänglichkeit versprachen 
und eine von ihm gesendete Besatzung aufnahmen, aber binnen kurzem sich von 
ihm  abwandten und dem Pfalzgrafen Ruprecht die Thore öffneten. (Oetölilm, 
rer. boio. serip t. I I .  481.)

D as bald folgende Eindringen der Lehre Luthers führte in  Wasserburg 
in  den I .  1524— 1525 zu großen Aergernissen. D er P farrvicar Michael 
Keller neigte sich der Glaubensneuerung zu und floh nach Augsburg; seine 
drei Hilfspriester wurden der gleichen Ir r le h re  wegen processirt. Noch in  den 
I .  1566— 1567 fand sich ein Theil der Bürgerschaft dem Protestantismus 
zugethan, in  Folge dessen mehrere Familien des Landes verwiesen wurden, 
mehrere fre iw illig  auswanderten, wie das alte Geschlecht der Gumpelzhaimer, 
das nach Regensburg übersiedelte. (Erzb. O rd. Arch.)

Jedoch m it beginnendem X V I I .  Jah rh , war Dank dem Wirken eifriger 
P farrherrn, wie D r. W olfg. Ernst Grüner (1595— 1609) der katholische Glaube 
in  der Bewohnerschaft Wasserburgs wieder fest begründet, wovon Zeugniß gibt 
die S tiftu n g  eines Kapuzinerkl öfters von Seite der hiesigen Bürger im  I .  1624. 
Dasselbe wurde jenseits des In n s  zugleich m it einer freundlichen Kirche er
baut, deren Einweihung durch Bischof Johann Christoph von Chiemsee am 
3. M a i 1626 zu Ehren der h l. M a ria  von den Engeln erfolgte. (Pöckl, die 
Kapuziner in  Bayern , S . 4 — 5.) D ie  hier weilenden Ordensmännern arbei
teten m it großem Segen an der religiösen und sittlichen Hebung des Volkes, 
wie sich deutlich zeigte im  I .  1634, als einem drohenden Bauernaufstände in 
der nächsten Nähe von Wasserburg durch den Q uardian ?. Romanus noch 
E inhalt gethan wurde.

J u r dreißigjährigen Kriege bewährte sich Wasserburg als eine der letzten 
Schutzwehren des Bayerlandes; vertheidigt von den Generalen von Hunolt- 
stein und Truckmüller wiederstand es im  I .  1648 siegreich einer viertägigen 
Belagerung durch die Schweden.

I n  den I .  1705— 1715 war die S tad t von den Kaiserlichen besetzt, nach
dem im ersterwähnten Jahre die fü r ihren Churfürsten sich erhebenden Land
leute in einem Treffen bei S t .  Achaz von den Oesterreichern überwältigt w or
den waren; ebenso fiel sie im  I .  1742 in  ihre Gewalt. Gegen die Franzosen 
wurde Wasserburg im November 1800 anfangs glücklich vertheidigt, gerieth 
aber nach der Schlacht von Hohenlinden dennoch in ihre Hände.

I m  X V I I .  Jahrh , wurde zu Wasserburg dreimal, (1648— 1649, 1681—  
1682 und 1688) im X V I I I .  Jahrh , viermal, (1701, 1727, 1746 und 1793) 
ein oberbayerischer Kreistag abgehalten. (Oberb. Arch. X V ; S . 284— 315.)
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D er letzte P farrv icar, den das Kloster Attel auf die Stadtpfarrei Wasser
burg setzte, war Joseph Anton Schmid, hier in  Thätigkeit vom I .  1779 
bis zu seiner Resignation 1806. I m  A p ril 1806 zog hier als erster selbst
ständiger P farrer Benno W innerl, Exconventual von Benedictbeuern auf, ein 
zwar gelehrter aber illuminatistisch angehauchter Priester, der erst in  seiner 
spätern Wirkungszeit zu kirchlichen Grundsätzen zurückkehrte. Derselbe starb am 
23. Februar 1824.

D as Kapuzinerkloster nächst Wasserburg, „welches im  I .  1772 einen 
Personalstand von 17 Patres, 7 Novizen und 5 Laienpriester unter dem Q uar- 
d ia n U . Felix Ig n a tiu s  aus Ingolstadt aufwies, wurde am 8. Februar 1802 
aufgehoben. D ie  Gebäude riß  man nieder m it Ausnahme der Kirche, die sich 
in  einen Sommerkeller umwandeln lassen mußte. (V g l. Oberb. Arch. X IX .  
332— 342.)

Von alten Denkmälern der Kunst ist zu erwähnen: E in Freskogemälde 
an der Südostseite der Pfarrkirche, darstellend die Früchte des Baums der 
Erkenntniß und jene des Kreuzesbaumes. Es stammt wahrscheinlich aus dem 
X V . Jahrh . A uf Veranlassung des P ro f. D r. S ighart wurde es restaurirt.

Eben dieser Kunsthistoriker rühm t den altgothischen Kelch, den die S tad t
pfarrkirche besitzt. E r trägt am oberen Schaft in Em ail die W orte: ckulois 
ckvsu. Am Fuße desselben liest man den Namen des Donators X ielas 
N ontm uItL r.

Auch eine altdeutsche Monstranze, deren oberer The il von S ilberdraht 
kunstvoll gearbeitet ist, m it den Wappenbildern der Familie M a rte in , befindet 
sich im  Kirchenschatze von S t. Jakob.

Von neueren Kunstwerken erwähnen w ir  die drei sehr schönen Glasge
mälde der Stadtpfarrkirche aus der Zettler'schen Hofglasmalerei (S t .  Jakobus 
d. alt. und Krönung M ariens I I  M a riä  Verkündigung; Communion der seligsten 
Jung frau .)

I n  diesem (1879— 1883) restaurirten Gotteshause ist m it Ausnahme des 
kupfergetriebenen, feuervergoldeten Tabernakels vom I .  1831 und der renovirten 
Kanzel die ganze innere Einrichtung neu. D ie  9 Seitenaltäre sind nach M argraffs 
Zeichnung aus Eichenholz hergestellt. Ebenso befinden sich hier 6 neue gothische 
Beichtstühle und herrliches Chorgestühl, sowie ein neuer Kreuzweg von ts rrn  eotta.

D ie  Gesammtkosten (gegen 100000 M .) wurden von dem dermaligen 
Pfarrvorstande aus freiw illigen Beiträgen aufgebracht.

Dieses Gotteshaus besitzt auch die Gebeine der hl. Blutzeugen V ictor 
(1738), Benedict (1770), Eugenia (1671 ), und J u lia  (1729 ), welche sämmt
lich aus den M artyrgräbern Roms stammen. D ie  Kirche S t .  Achaz weist 
alte Glasgemälde auf, welche den h l. Bischof M artinuS, und das Martein'sche 
Geschlechtswappen darstellen.

Eine hier befindliche Gedenktafel trägt die Insch rift: Auf dem Magda- 
lenenberge oberhalb S t.  Achaz und in  der Umgegend fanden am 23. November 
1705 mehr als !0 0  Landleute größtentheils aus dem damaligen Pfleggerichte 
K ling in  einem ruhmwürdigen aber unglücklichen Kampfe um Fürst und Vater
land den Tod und liegen theils hier theils in deni Gottesacker zu Eiselsing 
begraben. S ie  ruhen im  Frieden.

Dieses Denkmal wurde zur Erinnerung aufgestellt von der S tad t Wasser
burg am I n n  im  I .  1836.

* )  An diesem gemalten Fenster sind viele Heiligenfiguren, auch berühmte Männer der Stadt 
und eine Ansicht Wasserbnrgs angebracht. Zah l der Fignren 65.
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Nicht weit von dieser Kirche steht ein Denkmal, welches an den Tod der 
um Bayern viel verdienten verwittweten Chursürstin M aria Leopoldine erinnert. 
S ie  verunglückte hier 1848, am 23. J u n i  durch einen S turz ihres Wagens.

Ueber Wasserburg vgl. Deutingers alt. M atr. M . 356. 399. 607. 691 ; 
^.ventiln nnuales 660. 781. 797 s ä  lü p s .; Oberb. Arch. X IX . 246— 344 
(topogr. Gesch. die S tad t v. I .  Heiserer); Nvtropolis Lalisb. II. 85—87; 
Reithofer's Gesch. der S tad t Wasserburg 1814; Obernberg's Reisen II. 34 —86; 
IVoning, T opogr. Lavarino I. 232— 233 mit Abb.; das Königr. Bayern 
in seinen Schönheiten I. 271— 275; Riedl, Reiseatlas von Bayern III. 4 . 
S .  5— 10; Uörinv, T opogi. Lnvuriuo p. 68 —70 mit schönen Abb.; Westen
rieders Beiträge I. 146— 173; dess. histor. Schriften I. 181— 206; Hund, 
Stammenbuch I. 151— 154; Hefner's Chronik von Rosenheim S .  279; Bavaria 
1860 I. S .  936; A. Huber, Eins. des Christenthums III. 40. 61. 275; 
S ö ltl ,  fromme Stiftungen der Wittelsbacher S .  175. 198. 205; ^.cUrroitsr, 
boione g6ntl8 nunules III. 560—5 6 1 ; Apians Topographie von Bayern 
S .  117.
AuS W asserburg ist eine große A nzahl denkw ürdiger M ä n n e r  hervorgegangen ; w ir nennen d a 

von : Ludwig II. Ebner, Bischof von Ehiemsce, 1-i0ü— 1502. E r w urde von Kaiser M a x im ilia n  I. a ls  
geheimer R a th  nach W ien  berufen (MOL: u nd  starb dortselbst a ls  P ro pst von S t .  D orothea  
I .  Dezember 1516. W o lfg an g  H unger, R echtsgelehrter, bischöflicher K anzler von Freising und 
vielseitiger Schriftsteller, ch 15Sl>. A braham  K ern auf Z elle rreu th , Verfasser einer C hronik der 
S ta d t .  P  4. J u l i  1628. Jak o b  G nm pelzhaim cr, 8  1 ., t ra t  1082 in  den O rden und w urde 1ü90 
Professor der griechischen S p rache an  der Hochschule In g o ls ta d t . A braham  M cgcrlc, Onkel des 
A braham  :r 8 t a  O ta ra , E an on icu s  und  Musikschriftsteller, P . 1 6 8 0 .? . J o r d a n  von W asserburg -R eis- 
bcrgerz Or<l. 6 a p . ,  O rd ensp ro v inz ia l und G encraldcfin itor, homiletischer A utor, ch 10. M a i  1780. 
Abt N o nnosus M oser von  Attel ;s. dieses!). K aspar A iblinger, Kapellm eister und Komponist zu 
M ünchen, -s- 6. M a i  1867.
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Decanat oder Nural-Capitel

Werde nfels
in it 5 Pfarreien:

1. Garm isch (m it 1 Coadjutorie, z. Z. unbesetzt, 2 einfachen, 2 Curat- und Schul- 
beneficien und 1 Schulexpositur).

2. M it te n w a ld  (m it 1 Coadjutorstelle und 2 Beneficien).
3. O ls ta d t (m it 1 Coadjutorie, z. Z . unbesetzt).
4. Partenkirchen (m it 1 Coadjutorstelle, z. Z. vacant, und 1 Beneficium).
5. S ch lehdo rf (m it 1 Cooperatur).





Statistisch-Historischer Uederbtick.
D a s  D ecanat Werdenfels grenzt im Osten an das D ecanat Tölz und an 

das B isthum  Brixen, im S üden  und Westen an eben dieses B isthu m , im Norden an 
das D ecanat Rottenbuch und an das B isthu m  Augsburg. D ie  Enclave Schlehdorf- 
O lstadt ist ganz von der Augsburger Diöcese umschlossen. D ie  P farreien  des 
Capitels gehören in  die Bezirksämter Garmisch und Weilheim. Hinsichtlich der G e
staltung des Bodens weist dieses D ecanat großartiges Hochgebirg (Kalkalpen) auf. 
D ie bedeutendsten Berge sind die Zugspitz, die Kreuzspitz, der Wetterstein, die S o jer- 
spitz und das Karwendelgebirg. D ie  Abhänge der Berge erscheinen großentheils m it 
namhaften Holzungen bedeckt. Von Flüssen sind hervorzuheben: die I s a r ,  die P a r t-  
nach und die Loisach (lüubikm lm , o. n. 1 0 5 0 ); von S een : der Kochelsee (o. n. 
100 0 : O üoelw lse), der Barmsee, der Schmalsee und der Eibsee?') Nordöstlich von 
Schlehdorf dehnt sich am Kochelsee hin das Haselmoos aus. A ls berühmte alkalische 
Heilquelle ist das Kainzenbad bei Partenkirchen zu nennen. Von den Schienen der 
Eisenbahn blieb das Gebiet dieses D ecanates bisher noch unberührt. Dagegen sind 
die alten Hauptstraßen von Innsbruck  über M ittenw ald nach M ünchen und von 
Lermoos über Garmisch-Partenkirchen nach Augsburg noch immer benützt.

Nach der ursprünglichen Eintheilung des baiwarischen Gebietes gehörte das 
heutige Decanat Werdenfels zum G au  P oap in ta l, oder vielmehr zu dessen Untergau 
M a lü o g o i; die Enclave Schlehoorf - O lstadt w ar im Huosigau gelegen. I m  X II . 
und X I l l .  J a h rh , breitete sich über diesen Landstrich der Comitat W erdenfels, be
ziehungsweise die Grafschaft Eschenloh aus. D a s  Christenthum muß in der Gegend 
von M ittenw ald und Partenkirchen schon zu Römerzeiten gepflanzt worden sein; 
darauf deutet die constante Ueberlieferung, daß die Bewohner von M ittenw ald in 
den offenbar altrömischen O r t  K lais (O Iusu), der jetzt kein G otteshaus mehr besitzt, 
zur Kirche gegangen seien. D ie  ältesten Baptisterien dieses Decanates dürften in den 
S t .  M artinskirchen zu Garmisch und Zell bei Schlehdorf zu suchen sein, abgesehen 
von dem nicht mehr bestehenden Sacellum  auf dem „Kirchfelde" bei K lais, wo in  
noch viel früherer Zeit ein Taufbrunnen bestanden haben mag. D e r Seelsorge
sprengel Weichs - O lstadt w ar von der uralten berühmten Taufkirche S t .  Michael 
im Staffelsee aus gegründet worden. D ie  P farreien  der ehemaligen Grafschaft W erden
fels unterstanden dem Archidiaconate Rottenbuch. I m  I .  1315 bildeten sie mit-

*) In  dem bischöflich frcisingischen Urbar aus den I .  1305—1315, sol. 51, werden die zur 
Grafschaft Werdenfels gehörigen Seen folgendermaßen aufgeführt: Vax sint clio so. vor 
pürbonso. vor vorobonsv. v '  Inutt'eo. vor Inttonso. V' solimnllronso. Auf lol. 36 
aber heißt es: vnous o^bss totalitor v8t elni opisoopi onm oiunibns pertinentes suis.
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sammen nur eine P fa rre i, wie die M atrike l des Bischofs Konrad I I I .  erkennen 
läßt in  folgendem Eintrage:

Oöi'iniwSKÄrv . . . sinkst M a s : LLrtsnosiirssiön. Nittsnvrnlci. IVnigovv.
IVnresinnt onw sspu ltn ris , C apslinm  snneti in OsrmansZÄvv,

vnrst sspn ltura . Von diesen F ilia len wurden Partenkirchen und M ittenwald schon 
früh zu selbstständigen Pfarreien erhoben; W algow, Aw (Oberau) und Warchant 
(Farchant) wurden eigene Exposituren; die F ilia len Grainau, S t.  Anton und Wam
berg existirten damals noch nicht.

Ueber den kleineren nördlichen The il des Decanates, der früher ganz dem 
Kloster Schlehdorf incorporirt w a r, findet sich eine A rt M atrike l in  einem Berichte 
des Stiftsdechants Possidonius vom I .  1711. D o rt heißt es:

„Closter Schlechdorffischer gesambter Pfarrbezirkh beschlösset in  sich 1 P fa rr- 
sambt 4 silini-Kürchen; benandtlich die würdige Gottshaüßer: S t .  T s r ta i in i? ro 8 b it :N : 
als Closter- vndt Pfarrkürchen zu Schlechdorff, 

dan S t .  Lorentz Ll. ü lin l zu O llstatt,
S t .  Margarethen V : N : Z u  Wallersee,
S t. M a rtin s  L p : Oonü zu Zell, vndt
lestlich S t. Johanns Uuptistus zu S t.  Johanns-R ain."
D ie  F ilia le  Olstadt wurde späterhin P fa rre i, die S t .  Margarethenkirche zu 

Walchensee kam m it Johannsrain an das B isthum  Augsburg. Dem Kloster Schleh
dorf war auch incorporirt die oben nicht angeführte Pfarrkirche zu U. L. Frau in 
S indelsdorf, woselbst auch die zum B isthum  Augsburg gehörige S t.  Georgspfarr
kirche bestand und noch besteht.

D ie  Pfarreien Garmisch, M ittenwald und Partenkirchen wurden im  I .  1812, 
bis zu welcher Zeit sie zum Archidiaconate Rottenbuch gehört hatten, durch eine 
allerhöchste Entschließung vom 5. September definitiv, durch einen Erlaß des bischöf
lichen Generalvicariates Freising vom 14. October desselben Jahres nur provisorisch 
von Rottenbuch getrennt und aus ihnen ein eigenes Landcapitel Werdenfels gebildet. 
D ie  Localcaplanei Scharnitz ging um diese Zeit aus der Jurisd ic tion  des B isthum s 
Freising in  jene des B isthum s Brixen über. A ls  erster Dechant des neuen Capitels 
erscheint vom 14. October 1812 an P farrvicar Andr. Baader von Partenkirchen. 
Am 21. November 1826 unterbreitete das hochw. erzb. O rd inaria t der königl. Re
gierung des Jsarkreises den Vorschlag, „das Decanat Wolfratshausen in der A rt zu 
trennen, daß zwey Decanate, nämlich Tölz und Wolfratshausen errichtet und die 
Pfarreien Olstadt und Schlechdorf an das Decanat Werdenfels überwiesen werden 
sollten", welches Project am 5. M ärz 1827 dis allerhöchste Genehmigung erhielt.

D ie  sofort fü r das Landcapitel Werdenfels entworfenen Statuten erhielten 
unter dem 12. J u n i 1827 die oberhirtliche Genehmigung.

A ls  Patrone des Decanates sind wohl noch die einstigen Schutzheiligen des 
Archidiaconates Rottenbuch: S t. Alexander, Justinus, S igismund und Nonnosus zu 
betrachten.
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P f a r r e i e n :

1. Garmisch.
Pfarrei mit 2538 Seelen in 438 Häusern.

Garmisch,M.,Pf.-K.,Pf.-S.,NLk., j Farchant, D., Flk., Bfc.-S.,
Schule,-j-. . . . 1592 S. 260 H .- K i l .  Schule, 4 . . . .  285 S . 63 H. -  Kil.

Obergrainau, D., Flk.,  ̂ Mühldörfl, D .—) . - 45 „ 10 „ 0„ „
B fc .-S .,  Schule , 4  . 182 „ 30 „ -  „ I O b e r a u ,  D ., F l k , Exp.- 

Eibsee, W.* *1 . . . 23 „ 1 „ i  „  ̂ S ., Nbk., Schule, . 152 ., 25 „  —  „
Hammersbach, W. . . 55 „ V „ 1.,, „ > Buchwies, E. ***) . . 7 „ 1 „ l„, „
Schm elz, W. . . . 37 „ -j „ 2,. „ l U nterm berg, E. . . . 10 „ 1 „ 1,. „
U n terg ra in au , D . . . 167 „ 36 „ 1 „ ^

A nm erkungen: 1) Die Einöde Riß bei Deutinger wird nicht mehr erwähnt; Mühldörfl wird 
dort nicht eigens aufgeführt.

2) Die im Pfarrbezirk befindlichen Protestanten sind nach München eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei circa 50 Kilometer, der Expositur Obergrainau 15 Kilometer, der 

Curatie Farchant 5 Kilometer, der Expositur Oberau 6 Kilometer.
4) Wege gut.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Garmisch und in die politischen 

Gemeinden: Garmisch, Obergrainan, Untergrainau, Farchant und Oberau.

I. P farrsch : G a rm isc h , M arkt an der Loisach und an der S traße  von P arten 
kirchen über Griefen nach T iro l schön gelegen. Nächste Eisenbahnstation M ur- 
nau, 23 Kilometer entfernt. Post im O rte.

Pfarrkirche: Erbaut 1726- 1.733. Renaissancestyl. Geräumigkeit zu
reichend.-s-) Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 5 Glocken, gegossen von 
Jo h . Graßmaier in Innsbruck 1872. Consecrirt 1733. P atron  der hl. Bischof 
M artinus. 5 a lt. lix. 8 s. 11. 6m . bei der Pfarrkirche. O rgel mik
13 Reg. P f a r r g o t t e s d ie n s t  an allen S onn- und Festtagen. Concurs am 
Feste M ariä  sieben Schmerzen und am Gedächtnißtage Allerseelen. Ewige A n
betung am 13. April. Sept.-Ablässe am Dreifaltigkeitssonntag, am Patro- 
cinium und am Feste der unbefleckten Empfängniß M ariä . Aushilfe wird ge
leistet bei den Filialen am Tage der ewigen Anbetung und an Conoenttagen in 
Farchant. Außerordentliche Andachten: I m  Advent Rorate nach Angabe, in 
der Fasten Oelberge und Kreuzwege, sonst die herkömmlichen Rosenkränze, im 
M aim onat Maiandachten, Herz-Jesu- und Herz-Mariä-Andachten, Alles frei
willig. —  S t i f t u n g e n :  4  Jah rtage  m it V igil und Requiem, 49 Jah rtag e  
ohne Vigil, 29 Jahrmessen.

H e r z - M a r iä - B r u d e r s c h a f t ,  oberhirtlich errichtet am 15. J a n u a r  1844, 
aggregirt am 25. J a n u a r  1844. Jeden ersten Sam stag im M onat hl. Messe 
und Gebet. Hauptfest am S onntag  nach der Octav von M ariä  Himmelfahrt. 
T ags darauf hl. Messe für die verstorbenen Mitglieder.

(D ie mit oberhirtlichem Consens 1669 errichtete Rosenkranz-Bruderschaft

E n tfe rnung  vom  Beneficialsitz O b e rg ra in a n .
E n tfe rnung  vom Beneficialsitz F archant

***) E n tfe rnung  vom Expositursitz O berau .
-st) H ier die G rabsteine der P fa rrh erren  J o h . M n rq u a rd  S ch m id , 4  27. M a i 1750, und J o h .

B a p t. B e rn a rd in  B ran d , 4  5. J u l i  1771.
W esterm ayer: D iocesaii-B efchretbunsi- I H . 37
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gilt jetzt als erloschen, da 1804 das Bruderschaftsvermögen dem Schulfond zu
gewiesen wurde und alle Bruderschaftsgottesdienste und Andachten nun gratis 
gehalten werden sollten.)

Den Meßnerdienst versieht ein kleinbegüterter Oekonom von Garmisch, den 
Cantordienst der Lehrer von dort. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 26771 44. 
28 b) nichtrent.: 19864 44.

II. Mebenkirche: Die alte Pfarrkirche. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisirt. 
Baupflicht die Gemeinde. Consecrirt am 8. J u l i  1847. Spitzthurm mit 
3 Glocken, gegossen n) 1510, 1>) 1774, o) 1840. Patron der hl. M artinus. 
1 ult. lix., 2 alt. port. 8s. Orgel mit 6 Reg. Am schmerzhaften Freitag 
G o tte s d ie n s t durch die Pfarrgeistlichkeit, öfters hl. Messe. D er Sakristan- 
dienst wird theils durch die Schulschwestern, theils durch einen Ministranten 
versehen. —  Vermögen der Kirche: 9098 44. 28 /H.

III. Pfarrverhättnisse: I4b. eollat. Fassion: Einnahmen: 2864 44. 50 ^ . ,  Lasten: 
1220 44. 7 /H., Reinertrag: 1644 44. 43 /H. Onuskapital zu 1100 44. mit 
jährlich 88 44. bis 1896 zu tilgen. Widdum: 13 Im 33 u 27 ym — 
39 Tagw. 13 Dezim. Aecker und Wiesen. B onität: 11. Pfarrhaus 1838 
erbaut, geräumig, passend und trocken. Oekonomiegebäude älter, ein Theil 
1876 neu hergestellt, gut und geräumig. Baupflicht bei beiden der Pfründe- 
besitzer. Statusm äßig 1 Hilfspriester, für welchen Wohnung im Pfarrhaus. 
D ie Matrikelbücher beginnen 1608. — Beneficien in der Pfarrei: 1) D as 
Frühmeßbeneficium, gestiftet 1718 von mehreren B ürgern , aufgebessert durch 
spätere freiwillige Beiträge, confirmirt am 12. M ärz 1725. Besetzungsrecht 
der Magistrat Garmisch. Obligatmessen reducirt für immer aus 73. Der 
Beneficiat hat Aushilfe im Beichtstühle zu leisten. Einnahmen: 664 44. 58 H>., 
Lasten: 47 44. 64 ^ . ,  Reinertrag: 616 44. 94 /H. Grundbesitz: 84 u 50 czm 
— 2 Tagw. 48 Dezim. B onität: 16. Beneficialhaus mit Garten in gutem 
Stande. Baupflicht die Gemeinde Garmisch.

2) Brand'sches Beneficium, z. Z . dem Pfarrer beigegeben, gestiftet 1761 
durch Pfarrer Johann  Bernardin B rand , im gleichen Jah re  auch confirmirt. 
Besetzungsrecht der Pfarrer von Garmisch. Obligatmessen 124 , reducirt zeit
weilig auf 52. Reinertrag 824 44. 82 ^>.

3) D as alte Nikolaibeneficium ist mit der Pfarrei unirt und hat der 
P farrer jährlich 26 Obligatmessen zu persolviren.

4 ) Die Beneficien in Obergrainau und Farchant s. unten.
IV. Schulverhältnisse: 1) Knabenschule in Garmisch mit 2 Lehrern, 99 Werktags

und 52 Feiertagsschülern.
2) Mädchenschule daselbst mit 2 Lehrerinnen (Schulschwestern), 110 Werk

tags- und 52 Feiertagsschülerinnen. Mädchenschulhaus 1852— 1854 erbaut.
V. Klösterliches In stitu t: Die Mädchenschule ist der Leitung zweier armer Schul

schwestern übergeben. D as Mädchenschulhaus, an die Kirche angebaut, ist zu
gleich Wohnung der Schulschwestern.

Mission wurde 1862 durch Redemptoristen gehalten.
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Gurat- und Schulbeneficium Obergrainau.
I. Curatiesllr: O b e rg ra in a u , am Fuße des Wachsensteines nächst der Zugspitze 

gelegen. Nächste Eisenbahnstation M u rn a u , 30 Kilometer entfernt. Post 
Garmisch, von wo der Postbote kommt.

Luraliekirche: Ursprünglich als Capelle erbaut zu Anfang des X V I I I .  Jahrh ., 
1738 erweitert und 1749 consecrirt. Am 12. M ärz 1779 wurde die Kirche 
durch einen B rand zerstört, 1782 wieder neuerbaut. Zeit der neuen Con- 
secration unbekannt. Renaissancestyl. Geräumigkeit unzureichend. Baupflicht 
die Kirche. Spitzthurm m it 3 Glocken; die 2 kleineren gegossen von Bartlm ä 
Graßmair im  Oetzthal 1779, die größere von Wolfgang Hubinger in  München 
1857. Patrocinium am Feste des hl. Johannes Bapt. 1 a lt. port. 8s. Om. 
L . z. Z . noch nicht vorhanden, jedoch die Errichtung eines solchen bereits ober- 
hirtlich genehmigt. Kleine O rg e l, schlecht. G o tte s d ie n s t an allen Sonn- 
und Festtagen. Ewige Anbetung am 22. Dezember. Außerordentliche A n
dachten: an Sonn- und Feiertagen und deren Vorabenden Rosenkranz, an den 
3 Fastnachtstagen Stundengebet, im  M a i wöchentlich dreimal Maiandacht, in 
der Frohnleichnams- und Allerseelenoctav täglich Rosenkranz; sämmtliche A n 
dachten fre iw illig . B ittgang am schmerzhaften Freitage und am Leonhardstage zur 
Josephi-Capelle in Untergrainau, m it geistlicher Begleitung. — S t i f t u n g e n :  
31 Jahräm ter, 3 Jahrmessen. —  Meßner und Cantor ein Söldner. —  V er
mögen der Kirche: a) ren t.: 6324 47. 61 ^>., b) nichtrent.: 7986 45. 52 ^>.

I I .  C ura tievcrIM tu isse : Verleihungsrecht S . M . der König. D as Beneficium 
wurde 1811 von den Gemeinden Ober- und Untergrainau gestiftet, am 26. J a 
nuar 1818 confirm irt. D er Beneficiat hat die Schule zu versehen und zu
gleich die Seelsorge in  diesem Filialsprengel; an Sonn- und Feiertagen hat er 
fü r die Gemeinden seines Sprengels zu appliciren. Einnahmen: a) Rein
ertrag des Beneficiums 484 45. 69 d) Reinertrag des Schuldienstes: 
445 47. 71 /H.; dazu Aufbesserung jährlich 180 4L  W iddum: 20,  ̂ a —  
60 Dezim. G ras- und Baumgarten, 44,  ̂ a —  1 Tagw. 30 Dezim. Wiesen. 
Durchschnittsbonität: 13. Beneficialhaus 1811 erbaut, geräumig, passend und 
trocken. D ie  Baulast trägt die Filialgemeinde.

I I I .  Kchulverhältllisse: Schule in  Obergrainau; Lehrer ist der Beneficiat. 75 Werk
tags- und 26 Feiertagsschüler. D as Beneficialhaus ist zugleich Schulhaus.

Olirat- und SchulVenesiciuni Farchant.
I .  Curatiesltz: F a rc h a n t, an der Loisach und an der Straße von M urnau nach 

Partenkirchen gelegen. Nächste Eisenbahnstation M u rn a u , 19,g Kilometer ent
fernt. Post Partenkirchen, woher der Postbote kommt.

Luraliekirche in  Farchant. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1728 
und 1852. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchen
gemeinde. Kuppelthurm m it 3 Glocken; die 2 kleineren gegossen 1740 in 
Augsburg von Abraham Brandtm air und Franziküs Kern, die größere 1795 
von Johann Grasmaier. Oous. clul>. Patrocinium am Feste des hl. Andreas. 
2 a lt. Lx., 1 a lt. po rt. 8«. Om. bei der Kirche. Orgel m it 11 Reg.

37"-
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G o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Feiertagen. Außerordentliche Andachten: 
an Sonn- und Feiertagen Nachmittags Rosenkranz, Vesper oder Kreuzweg nach 
Herkommen; an allen Frauenfesten, an den 3 Fastnachtstagen, sowie am Feste 
des h l. Laurentius und des hl. Andreas Rosenkranz, gestiftet; an den Sonn- 
und Festtagen des Maimonats Maiandacht, fre iw illig ; monatlich ein Vortrag 
im  christlichen Mütterverein. Ewige Anbetung am 28. Dezember (m it Con- 
curs am Vorabend). Sept.-Ablässe am Laurenzisonntag und am Patrocinium. 
— S t i f t u n g e n :  41 Jahräm ter, 21 hl. Messen.

A lle rs e e le n b ru d e rs c h a ft, oberhirtlich errichtet am 28. September 1752, 
aggregirt der Münchener Erzbruderschaft am 23. Oktober 1752. Convent am
1. Advent-, 1. Fasten- und Dreifaltigkeitssonntag, am Skapuliersonntag und 
am-Rosenkranzfeste. D as Vermögen der Bruderschaft wurde 1804 dem Schul- 
fonde überwiesen.

V e re in  der chris tlichen M ü t t e r ,  oberhirtlich errichtet am 18. A p ril 
1872, aggregirt in  Regensburg am 21. J u n i 1872.

Den Meßnerdienst versieht ein Söldner, den Cantordienst z. Z . eine 
Lehrerswittwe. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 13590 47. 81 ^>., b) nicht- 
rent.: 11967 4/. 87 ^>.

II. Curatieverhältiiisse: I4K. oollut. Fassion: Einnahmen: 1321 4 /. 18 4>-, 
Lasten: 110 44. 86 ^ . ,  Reinertrag: 1210 47. 32 Onuscapital 350 47. 
bis 1890 m it jährlich 32 44. zu tilgen. W iddum: 1 .Im 65 u 59 qm ---- 
4 Tagw. 86 Dezim. Aecker, 4 üu 71 a 91 qw  13 Tagw. 85 Dezim. Wiesen. 
B on itä t: 4. Beneficialhaus 1748 erbaut, geräumig, passend und ziemlich 
trocken. Oekonomiegebäude, an das Wohnhaus angebaut, in  gutem Stande. 
Baupflicht bei beiden das Benesicium. —  D as Curat- und Schulbeneficium 
wurde am 6. Dezember 1776 gestiftet von Katharina G astl, confirm irt am 
7. M a i 1792, aufgebessert 1798 von M a ria  Rieser und noch öfter in  der 
Folge durch kleinere Zustiftungen. Obligatmessen wöchentlich 5, zeitweilig auf 
3 reducirt. D er Beneficiat hat die Seelsorge in dem Filialsprengel zu ver
sehen und die Schule zu halten.

III. SchuIverlMtnisfe: Schule in  Farchant. Lehrer ist der Beneficiat. 48 Werk
tags- und 13 Feiertagsschüler. D as Schulzimmer im  Beneficialhaus, m it 
eigenem Eingang.

Mission in Farchant fü r alle 10 Jahre gestiftet; die letzte 1880 durch
Franziskaner gehalten.

SchuleXpositirr Gberau.
I .  E rpositu rfis t: O b e ra u , an der Straße von M urnau  nach Garmisch und an 

der Loisach gelegen, 8,g Kilometer vom Pfarrsitze entfernt. Nächste Eisenbahn
station M urnau, 15 Kilometer entfernt. Post am O rte.

Exposilurküche: Erbaut 1870/71. S ty l romanisch. Geräumigkeit mehr 
als zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung S t. Georg. Spitzthurm m it 
3 Glocken, gegossen 1872 von Erasmus Kennerknecht in  Weilheim. Consecrirt 
am 25. J u n i 1875. Patron der hl. Ludwig; Patrocinium am darauffolgenden 
Sonntag. 3 u lt. tix . 8s. Om. bei der alten S t.  Georgskirche auf dem 
Bühel. Orgel m it 10 Reg. G ot tes d i ens t  an allen Sonn- und Feiertagen 
durch den Expositus. Ewige Anbetung am 16. Jun i. Sept.-Ablässe am
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Neujahr und am Rosenkranzfeste. D er Exposttus hat bei der Pfarrkirche in 
Garmisch Aushilfe zu leisten am Donnerstag vor dem Schmerzenfreitag, P o r
tiunkula, Allerseelensonntag und am Patrocinium. F re iw illig  leistet er Aus
hilfe am 4. J u l i  und 23. November in  Eschenlohe, und am Peterstag, M a riä  
H immelfahrt und Geburt in  E tta l. Außerordentliche Andachten: 6 Fasten
rosenkränze nach Angabe. Am 26. J u n i B ittgang nach E tta l. —  S t i f t u n g e n  
(von der S t. Georgskirche hieher trans fe rirt): 2 Jahrtage m it V ig il und Re
quiem, 13 Jahrtage ohne V ig il. —  Den Meßner- und Cantordienst versieht 
ein Ortsangehöriger. —  Kirchenvermögen s. S t.  Georgskirche.

II. Nekrenkirche: D ie  alte Expositurkirche S t .  G eo rg  auf dem Bühel. Erbau
ungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Baupflicht die Kirchenstiftung. Oons. 
einst. Kuppeldachreiter m it 2 Glocken, die größere gegossen von Ernst 1652; 
die kleinere trägt die Insch rift: „ 0  rs x  p lo riue  vcmi «um pues." Patron 
der h l. Georgius. 1 u lt. tix . Om. m it einer kleinen Todtencapelle. G o t t e s 
d ienst am Patrocinium (Sonntag vor oder nach S t.  Georg); außerdem 4 Q ua- 
tempermessen. D ie  S t i f t u n g e n  sind an die Ludwigskirche transferirt, s. oben. 
—  Vermögen der Kirche: u) re n t.: 32976 4 /. 34 ^>., d ) nichtrent.: 
6990 4L  2

III. ErposlturverlMtnisse: I4K. eollnt. Reinertrag 695 4L  46 Expositur
haus, zugleich Schulhaus, 1849 erbaut, geräumig, passend und trocken; dabei 
ein kleiner Wurzgarten. Baupflicht die Gemeinde Oberau.

IV . SchukvrrlMtnisse: Schule in  Oberau. Lehrer ist der Exposttus. 12 Werk
tags- und 10 Feiertagsschüler.

Kleine Rotsten. Gar misch ,  O m -m uroslruw ö,*) befindet sich unter den Ortschaften, 
welche im I .  803 ein gewisser Reginpert als Vermächtnisse seines Oheims Kejo 
dem Kloster Schlehdorf wieder herausgeben mußte. (Neiekislbeoü, bist. büisinA'. 
I .  2. bl. 117.) Schon zur Zeit des Bischofs Meginward von Freising (1078 
bis 1098) besaß die freisingische Kirche bedeutende Besitzungen in Garmisch, 
denn der genannte Kirchenfürst gab neben anderen Gütern, die er an bayerische 
Edle wahrscheinlich als Lehen vertheilte, auch dem Herzog W elfhart zu Ger- 
mariskowa mehrere Höfe und Huben. Doch wußte dieser fü r die empfangene 
W ohlthat wenig D ank, denn er riß den Zehent zu Germariscowa, der der 
Kirche zu Freising gehörte, m it Gewalt an sich. (N e io lis lbeoü , I. e. I. 
p, 288— 290.) Letztere Angabe ist uns ein Beweis dafür, daß im  X I .  Jahrh, 
bereits ein dotirtes Gotteshaus zu Garmisch bestand. Ausdrücklich w ird das
selbe erwähnt in  einem päpstlichen Jndulgenzbriefe vom I .  1288, dem ältesten 
Documente des Pfarrarchives zu Garmisch. Papst Nikolaus IV . verleiht fü r die 
Kirche des hl. M a rtinus  zu Germansgeb einen Ablaß von 400 Tagen allen denen, 
Welche zur genannten Kirche Lichter, Bücher und andere nötige Geräthschaften 
schenken. Gegeben zu Rom im ersten Jahre seines Pontifikates. (Regest im  erzb. 
O rd . Arch.) Um diese Zeit (1285) ist auch der erste bekannte P farrherr Ulrich 
nachweisbar. Zu  damaliger Zeit war bereits die ganze Herrschaft Garmisch 
in das Eigenthum der bischöflichen Kirche zu Freising übergegangen. I m  
I .  1249 erkaufte Bischof Konrad i.  von Freising von dem R itte r Swiker von 
Mindelberg das G u t, genannt Germarsgawe m it allem Zugehör, m it Eigen
leuten, Rechten und Ländereien, worunter das Schloß Balchenstein und der

Gau des Germar. Förstemann I. 184. Die Schreibung (lormnnssAorve zeig: sich »eben 
der ursprünglichen erst im XI. Jahrh. (Illou. Loio. X X X III. n. 10.)
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„Jbse" um 250 K. Augsburger Münze. (Lleioüsldsolr, I. o. II. p. 33.) 
Dazu kam 1204 durch Kauf die Grafschaft Partenkirchen und Mittenwald. 
I m  bischöflich freisingischen Urbar aus den I .  1305— 1315 erscheint denn 
auch bereits das „oltiküum mit M ittenwald, Partenchirichen,
G rünaw , Germansgaw, Aschah, uorhaic, Pinzenaw (? ), S n a it , Vuilperg, 
Vveil und Slehdorf, nebst all den abgabenpslichtigen Grundholden, welche in 
diesen O rten und deren nächster Umgebung seßhaft waren. (U eoirM stalleriana, 
Nr. 251, toi. 36— 38.)*)

D ie erste kirchliche Fundation zum Pfarrgotteshause Garmisch begegnet 
uns am S t .  Veitstag 1398, unter welchem D atum  Konrad Seuchringer und 
Heinrich von Grainau einen Jah rtag  daselbst auf S t .  Tertulinstag stifteten, 
wozu sie 2 Tagwerk G ras in der Gumpenau und 2 Tagwerk G ras in der 
Altach gaben. Als Siegler der Urkunde erscheint Herr Ul. der Veyterlein, 
Pfarrer zu Garmischgau. (Regest im erzb. O rd. Arch.)

I m  XIV. Jah rh , und wohl schon früher bestand auch bereits die 
S t .  Nikolauskirche in Garmisch, wie die Matrikel vom I .  1315 ausweist. 
I m  I .  1488 errichteten R a th , Richter und die ganze Gemein daselbst eine 
Frühmesse. S ie  überließen erbrechtweise dem Hainz Knilling einen Acker in 
fand Martinswinkel; der gründ gehörte „ S a u t Niklas" zu. F ür dieses Erb
recht verschreibt derselbe am Sonntag nach Katharina seine Wiese, genannt 
Roßruck, und bezahlt jährlich 3 L. Perner an den künftigen Frühmesser, und 
wenn die Messe ihren Fortgang nicht haben sollte, an die Kirche S t .  Nikolaus. 
Als Inhaber dieses Beneficiums wird 1491 Kaspar Täber genannt. (Doo. cüt.)

Obige G ilt in Perner (Veroneser) Münze, sowie das in Garmisch übliche 
Bozner, Maiser und M eraner M aß deutet auf die lebhaften einstigen B e
ziehungen des O rtes zu Südtiro l und I ta lie n , welche wir ebenso in M itten
wald und Partenkirchen bezeugt finden. D as bisherige D orf Germersgau er
hielt im I .  1455 durch Bischof Johann IV. von Freising (Tuelbeck) Markt
rechte. D afür verlor es schon im nächsten Jahrhundert den ehrwürdigen alten 
Klang seines Namens. S o  liegt uns vor aus dem I .  1596: „Ain ver- 
zaichnus der P fa rr G erm ischen**) I n n  der Grafschafft werdenföls einkhomen", 
in welchem Actenstück u. a. auch das Vorhandensein einer Schule daselbst be
zeugt ist. P farrer Andreas Puchperger berichtet da gelegentlich: „was aber 
das opfer belanngt, opfern die Paurn  zu den drey Höchen festen ain wenig, 
da mueß ich dem schuelmaister vnnd Priestern ain Suppen Michailen darvon." 
(Erzb. Ord. Arch.)

Unter Pfarrer Marquard Schmid (1 7 3 0 —1750) wurde an Stelle des 
oben erwähnten S t .  Nikolauskirchleins eine neue Pfarrkirche für Garmisch ge
baut, da die frühere, eoolösiu 8 . N nitim  iu inkoriori puAv iu Duormiseli, 
in der schmid'schen Matrikel psrvotnsti oporis bezeichnet, für die wachsende 
Volksmenge bei weitem nicht mehr genügte. M atthäus Günther m alte , wie 
D r. Prechtl mittheilt, 1733 die neue Pfarrkirche aus.

D ie Säcularisationszeit machte sich im I .  1803, abgesehen von der 
Occupation der bisher freisingischen Grafschaft Werdenfels durch den bayerischen 
S taa t, auch dadurch in Garmisch fühlbar, daß sechs pfarrliche Stiftungen mit 
einem Capital von mehreren tausend Gulden dem Localschulsonde überwiesen 
wurden, so zw ar, daß dem O rtspfarrer zwar das olLoiuw, nicht aber das 
btzuöüciuw der betreffenden S tiftung verbleiben sollte.

*) Die v. Heckenstaller'sche Sammlung im erzb. Ordinariat enthält 81 handschriftliche Bände 
(Bd. 310—390), die Grafschaft Werdenfels betreffend.
Auf Apians Landtafeln (1566) liest man irrig: Osrmanselirvnng.
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D ie  P farre i Garmisch unterstand von jeher, wie noch heute, der freien 
Collation des O rdinarius.

I n  der alten hiesigen Pfarrkirche fand man vor 5 Jahren unter der 
Tünche im Presbyterium altdeutsche Wandmalereien als Einfassung einer jetzt 
vermauerten Sacramentsnische; unten Engel, darüber die T r in itä t m it S t. Cor- 
binian und S t.  S igism und und zu oberst abschließend M a riä  Schutz. Auch 
zeigten sich Spuren von Darstellungen aus dem Leben des hl. M artinus.

E in  Fenster hinter dem Hochaltar enthält Bruchstücke altdeutscher G las
malereien, m it modernen Ergänzungen zusammengesetzt.

Ueber Garmisch vgl. Deutingers ält. M a tr. 88- 374. 385; I .  B . Prechtl, 
Chronik der Grafschaft Werdenfels. 1850; das Königr. Bayern in  seinen 
Schönheiten. I I I .  115— 120. (m. Abb.); Hormayers Taschenbuch f. d. vaterl. 
Gesch. 1832. S . 11— 21; S tum pf, Bayern, S . 202; Deutingers B e itr. V I. 
416— 426; Apians Topographie, S . 47.

F a rch a n t, cccicsia k'orcbcicka*) (^orabbcicka), w ird unter Bischof Atto 
von Freising (7 8 4 -  810) von einem gewissen J rm inhe ri und seinen Genossen 
zum bischöflichen S tuhle daselbst zurückgegeben. sNcicbcIbccir, biick. Irn s in g . 
I .  2. 1 .̂ 126.) I m  freisingischen Urbar vom I .  1305, to i. 37 liest man 
den E intrag: Occim a in  uorbaic c t uw  orcksi c t avcnc V I I I  mockii.

An Farchant vorüber führt die alte Römerstraße und sind noch deutlich 
ihre Spuren zu erkennen.

G ra in a u ,  O illnavv, finden w ir  zuerst im genannten Urbar vom I .  1305 
erwähnt m it 2 zinspflichtigen Höfen, Orüuavv p rim a  curia  so iu it I I I  soi. 
c t V I  äsn. 8ccurxia curia  so iv it cascos ccc°° . . .

D ie  schmid'sche M atrike l vom I .  1740 enthält die Notiz: Oapciia
8. ckoannis Laptm tac in  Obergra inau . . . ao 1697 acä iücari cocpta et 
ao 1738 am p iia ta  nonckmn est consccrata nee in  ca ckivina cc icb ra ri 
so lcvt.

O b e ra u  kommt als Ovva gegen Ende des V I I I .  Jahrh . vor. Um diese 
Z e it schenkte ein J ü n g lin g , Namens G ram an, eine Wiese ämtkranga (jetzt 
E tta l)  zugleich m it dem Dörfchen Ovva zum Kloster Benedictbeuern. (Ä s iebe i- 
bccü, ebrou. 18. L u r. p. 8.)

Es befindet sich hier ein altdeutsches sechseckiges C iborium , welches ein
gravierte B ilde r, den Mannaregen, die Gottesmutter, S t .  Mechtild, S t.  Nikolaus 
und S t .  M ang zeigt.

Z u  Garmisch mar vom I .  1791— 1811 zuerst als Pflegsverwalter, daun als Landrichter 
thätig Franz von P aula  Hoheneicher, geb zu Freising 1758, ein um die bayerische und besonders 
um die freisingische Geschichte verdienter Forscher. E r lieferte seine Arbeiten meist als Beiträge 
fü r historische Zeitschriften. Selbstständig erschien von ihm, doch ohne seinen Namen: Histor.-topogr. 
Beschreibung des Wallfahrtsortes A ltö tting. 1817.

*) Haide m it Föhren bestandet.
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2. Mittenwald.
Pfarre i m it 2386 Seelen in  500 Häusern.

Mittenwald, M., Pf.-K,, Pf.-S-, Schule, -h Lautersee, W. . . . 13 S. 2 H. 3,., Kit.
1774 S. 395 H. -  Kit. Parmfee, W. . . . 18 „ 3 „ 7 „ „

Gllmau, W. . . . 15 „ 3 „ 7 „ „ Plattete, E. . . . 4 „ 1 , , 7 „
Gerold, W ................. 27 „ 4 7 „ „ Schmalzer am Sachen-
Kaltenbrunn, W. , . 16 „ 3 „ 9„ ,. fee, E...................... 6 „ 1 „ 9„ „
Klais, W................... 12 „ 3 „ 8 „ Wallgau, D., Flk., Bfc -

17 „ 9„ „Krim , D,, Flk., -f- . . 258 „ 38 „ 7,z „ S-, Schule, ^  . . 273 .,
Anmerkungen: 1) Plattete und Schmätzer finden sich bei Deutinger nicht.

2) Im  Pfarrbezirke befinden sich 6 Protestanten, nach München eiugepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei 45—50 Kilometer.
4) Wege sehr gut, nur nach Ellmau im Winter sehr beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Garmisch und in die politische» 

Gemeinden Mittenwald, Krün, Wallgau und Wamberg.
6) Die Ortschaft Unterlcutafch wurde am 6. April 1858 endgiltig von der Pfarrei Mittenwald 

abgetrennt.

I. Pfarrslh: M i t t e n w a l d ,  M arkt an der Landstraße von München nach 
Scharnitz an der Is a r  (m it Brücke) gelegen. Nächste Eisenbahnstation Z ie rl 
(Arlbergerbahn im  In n th a l) ,  28— 30 Kilometer entfernt; die nächste bayerische 
S ta tion  ist M urnau , 41 Kilometer entfernt. Post im  Orte.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt; bedeutend erweitert 1734, restau- 
r ir t  1856. S ty l romanisch, verzopft. Sehr geräumig.*) Baupflicht die 
Kirche. Kuppelthurm m it 7 Glocken, a) Große Glocke: „Leos  oruoom 
D o m in i, tug'ito purto8 . . ., v io it Iso Do tr ib u  lluärr, rrrä ix  Duvicl. 
X lls lu ju . Xnno D om in i N D O O D X ." h) Zwölfuhrglocke: „ X  kulAurs ot 
t6mp68tato lib s ru  uos Dom ino. 1769." o) Meßglocke: „ 0  lu x  bsrrtu, 
N rillitu s  ot p rins ipn li«  un itus , j um «ol roooclot iAnous, inkunclo lumon 
oorckidus. Dotor D um in^or. 1503." Z) Beichtglocke; „bisse oruoom D o
m in i."  o) Kindsleichglocke: „O w no8 8anoti D o i oruto pro n o liis ."  1) Ver
sehglocke: „ D 6A0886N von Lu8obiu8 von L u rK M ."  Sterbeglocke ohne I n 
schrift. Consecrirt am 18. September 1734. Patrocinium am Feste Peter 
und Paul. 5 u lt. 6x. 8s. 14 Om. bis 1836 bei der Pfarrkirche, seither 
von derselben getrennt, m it Leichenhaus. O rgel m it 12 Reg. P f a r r g o t t e s -  
dienst immer in  der Pfarrkirche. Ewige Anbetung am 21. A p ril. Sept.- 
Ablässe am Pfingstmontag, am Patrocinium und am Feste der unbefleckten 
Empfängniß M a riä . Außerordentliche Andachten im Advent täglich Rorate, 5 ge
stiftet, die übrigen nach Angabe; an den Fastensonntagen Oelbergandacht, her
kömmlich; an allen Werktagen in  der Fasten Kreuzweg, gestiftet; an allen 
Samstagen und Sonntagen Rosenkranz, nach Herkommen; Rosenkranz während 
der Allerseelenoctav und der darauffolgenden Woche täglich, sowie an den 
Fastenfreitagen gestiftet; an allen Donnerstagen gestiftete Litanei; auch 4 Lita
neien vor Weihnachten und 4 nach Weihnachten gestiftet; an allen Frauenfesten 
und deren Vorabenden Litanei nach Angabe; Maiandachten nach Herkommen. 
— S t i f t u n g e n :  7 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 59 Jahrtage ohne 
V ig il und 7 Lobämter, 74 Jahrmessen, worunter 16 Beimessen zu Jahrtagen.

B rud erscha f ten :  l )  Herz-Mariä-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am

) Hier das Grabmal des Pfarrers Johann Ludwig Schmid, 1 1752.
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17. Februar 1845. Hauptfest am Sonntag nach der M a riä -Himmelfahrts- 
octav; Convent an 5 Frauenfesten; jeden Samstag nach dem Gottesdienst 
Litanei.

2) Junggesellenbruderschaft, als Laienbruderschaft 1480 , da eine böse 
Seuche besonders unter der Jugend herrschte, errichtet; 1669 wurden die 
S tatuten vom Pflegeamt Werdenfels bestätigt. Am 24. Februar 1860 wurde 
sie zu einer kirchlichen Bruderschaft umgestaltet und oberhirtlich bestätigt. 
Hauptfest M ariä Himmelfahrt. Nebenseste: Margarethentag, Christi Himmel
fah rt, 1. Adventsonntag und Ostermontag. Beim Ableben eines Mitgliedes 
hl. Messe.*)

Den Meßnerdienst versieht ein Ortsbürger, den Cantordienst ein Lehrer; 
eigenes Meßnerhaus nicht vorhanden. — Vermögen der Kirche: a) rent.: 
38225 44. 28 ^ . ,  5) nichtrent.: 68593 44. 78 -H.

II. Nedenkirche: G ottesackerkirche. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l der An
lage nach gothisch, jedoch Ausschmückung nicht stylgerecht. Baupflicht die Kirche. 
Dons. clnd. Birnförmiger Kuppelthurm mit 2 Glocken. Patron der hl. Nikolaus. 
2 ult. tix. Die Kirche steht im Gottesacker. Orgel mit 2 Reg. G o t t e s 
d ienst am M arcustag und am 1. und 3. B ittag. — S t i f tu n g e n :  3 J a h r 
tage ohne Vigil, 6 hl. Messen; außerdem 4 Litaneien an 4 Fastensonntagen.
—  D er Meßner- und Cantordienst wird von der Pfarrkirche aus versehen.

I m  Pilgerhaus zum hl. Geist befindet sich die 1491 consecrirte hl. Geist
capelle, ursprünglich gothisch, jetzt verzopft, mit 1 ult. port. D ie Baupflicht 
hat die Stiftung.

III. Filialkirche: K rü n , an der Landstraße von Mittenwald nach München unweit 
der I s a r  gelegen. Erbaut in der zweiten Hälfte des X V III. Ja h rh . Re- 
staurirt 1878. Zopsstyl. Hinreichend geräumig. Baupflicht die Kirche. B irn 
förmiger Kuppelthurm mit 3 Glocken; die erste 1851 von I .  Weiß in München 
umgegossen; die mittlere gegossen 1763: „8 it uomen Domini bsnockiotum;" 
die kleine 1862 gegossen von Hubinger in München. Consecrirt am 29. S ep
tember 1791. Patron der hl. Sebastian. 3 ult. tix. 8s. Om. mit kleiner 
Capelle. Orgel mit 4 Reg. G o tte s d ie n s t an den meisten Sonn- und Feier
tagen, durch den Coadjutor. — S t i f t u n g e n :  8 Jahrtage ohne Vigil und 
2 Lobämter, 38 Jahrmessen. — Den Meßner- und Cantordienst versehen O rts- 
angehörige, bei Beerdigungen und Leichengottesdiensten der Lehrer von Wallgau.
—  Vermögen der Kirche: u) reut.: 8019 44. 29 ^>., 5) nichtrent.: 10711 44. 
85 nZ>.

IV. PfarrvrrhMnifle: I4b. oollat. Fassion: Einnahmen: 1895 44. 24 /H., 
Lasten: 1052 44. 54 4)., Reinertrag: 842 44. 70 V,. Widdum 1 Im 53 u 
67 qm —  4 Tagw. 51 Dezim. Aecker, 4 5a, 52 rr 49 csm ^  13 Tagw. 
28 Dezim. Wiesen. B onität der Aecker 12, der Wiesen 2— 3. Pfarrhaus 
1866 erbaut, geräumig, sehr passend und trocken; ebenso die Oekonomiegebäude. 
Baupflicht bei beiden Pfründebesitzer und Condezimatoren. Hilfspriester ein 
Coadjutor, welcher im Pfarrhofe wohnt. Beginn der Matrikelbücher: Tauf
buch 1615, Sterbebuch 1668, Trauungsbuch 1703.

Zur Spitalcapelle hl. Geist in Mittenwald wurde 1492 durch den Domherrn

Früher bestanden in  M itten w a ld  anch die Rosenkranzbruderschaft und., diesjBrnderschaft von  
der T od esan gst Christi; 1 8 0 3  w urde deren bedeutendes V erm ögen  dem Localschulfond 
M itten  w ald  zugew iesen; in  der F o lg e  erloschen die Bruderschaften.
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von Passau und P farrer von Garmisch, Johann Andreas Schwalb, das S p ita l- 
beneficium gestiftet; aufgebessert durch Andreas Baader. Besetzungsrecht der 
Magistrat M ittenwald. Wöchentlich 3 Obligatmessen, zeitweilig auf 2 reducirt. 
D e r Beneficiat hat wöchentlich zweimal die Schule zu besuchen, im  Beichtstühle 
auszuhelfen und auch Predigten zu halten, wenn solche unter der Woche treffen. 
—  Einnahmen: 840 47  94 4 . ,  Lasten: 22 47. 79 4 „  Reinertrag: 818 47. 
12 4 -  Grundbesitz: 1 ü a 1 1 a 8 y m  —  3 Tagw. 26 Dezim. Aecker, 
B o n itä t: 16; 13 Im  14 a 52 c>m —  38 Tagw. 58 Dezim. Wiesen; B on itä t: 3. 
D ie  Wohnung des Beneficiaten befindet sich im ehemaligen hl. Geistspitale; 
dazu gehört ein kleines, außerhalb des Marktes gelegenes Gemüsegärtlein. 
Wohnung in  gutem Zustande. Baupflicht der Magistrat.

V . Schulverhältnisse: 1) Knabenschule in  M ittenwald m it 2 Lehrern, 130 Werk
tags- und 44 Feiertagsschülern.

2) Mädchenschule daselbst m it 2 Lehrerinnen, 130 Werktags- und 43 Feier
tagsschülerinnen. —  D ie  Kinder von Kaltenbrunn besuchen die Schule in  
Partenkirchen. D ie  Kinder von Ellmau und K la is sind von der Werktagsschule 
ganz dispensirt wegen zu weiter Entfernung.

V I. Klösterliches In s t itu t. Z u r Leitung der Mädchenschule befinden sich hier arme 
Schulschwestern (3 ). S ie  wohnen im Schulhause. Eine eigene Kirche oder 
Capelle haben sie nicht.

Guratöenesicium Wassgau.
I :  Curatiesth: W a l lg a u ,  an der Landstraße von M ittenwald nach München ge

legen. Post M ittenwald.

Luratiekirche: Erbauungsjahr unbekannt. Presbyterium gothisch, das 
übrige Zopf. Geräumigkeit knapp ausreichend. Baupflicht die Gemeinde. 
Kuppelthurm m it 3 Glocken; die zwei größeren 1819 umgegossen durch W o lf
gang Hubinger in  München. Oons. äub. Patron der h l. Jakobus. 1 ult. 
6x., 2 u lt. port. 8s. 6m . m it kleiner Capelle. Orgel m it 7 Reg. G o t te s 
d ienst an den meisten Sonn- und Festtagen durch den Beneficiaten, 5 — 6m al 
durch den Coadjutor von M ittenwald. — S t i f t u n g e n :  23 Jahrtage ohne 
V ig il,  15 Jahrmessen. —  Meßner und Cantor der Lehrer von Wallgau. —  
Vermögen der Kirche: a ) rent.: 9385 47. 51 4 - /  ü ) nichtrent.: 6518 47. 
99 4 .

I I .  Curaticverhültnisse: Das Curatbeneficium in  Wallgau wurde gestiftet am 
3. October 1795 durch Johann N igg l, Bürger in  W ien , in  Wallgau ge
bürtig. Am 5. October 1795 verpflichtete sich die Gemeinde Wallgau, alle Lasten 
zu tragen, im Falle das Stiftungscapital verloren gehen sollte, was leider auch 
eintrat. D ie  S tiftu n g  wurde am 21. October 1795 confirm irt. Besetzungs
recht S . Exc. der Hochwürdigste Herr Erzbischof. D er Beneficiat hat fü r W all
gau die Seelsorge zu versehen. Einnahmen: 718 47. 41 4>, Lasten: 1 47. 
14 4 -, Reinertrag: 717 47. 27 4 - Wohnung des Beneficiaten ein zwei
stöckiges Haus; dabei ein Gemüsegarten. Baupflicht die Gemeinde Wallgau.

I I I .  Schuloerhältnisse: Schule in  Wallgau m it 1 Lehrer, 65 Werktags- und 
30 Feiertagsschülern.

K le ine Notizen. M i t t e n w a l d ,  ehedem Römerniederlassung In u tr iu m  (nach 
Aventin); später w sä ia  S ilva , d. h. die M itte  des einstigen Scharnitzer- 
waldes, ist wahrscheinlich der P unkt, auf dem das freisingische Kloster
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Scharnitz*) gegründet wurde. D ie  zwei Brüder Reginpert und J rm fried  stifteten 
m it ihrer M u tte r Akilind und ihren Vettern O tilo  und Cros in der W ildniß 
Scarantia eine Kirche m it Mauern zu Ehren des hl. Apostels Petrus und ein 
Kloster im I .  763 und gaben dazu den ganzen Walhogoi m it dem darinliegenden 
S ee**) und eine große Anzahl Güter, die theils im  jetzt tirolischen Jnnthale, 
theils im bayerischen Hochlande und im Rottachgau gelegen waren. Bischof 
Joseph von Freising ertheilte hiezu seine Genehmigung und setzte den Archi- 
presbyter Aribo zum ersten Abte in  Scharnitz. Nachdem dieser zur bischöflichen 
Würde in  Freising erhoben worden war, übernahm Atto die Vorstandschaft des 
Klosters, derselbe, von dem 769 die Gründung des Klosters Jnticha, jetzt 
Jnnichen, zur Bekehrung der Slaven ausging. I m  I .  772 übersiedelte 
A tto 's klösterliche Gemeinde aus dem Scharnitzwalde auf Bischof A ribo 's 
Rath nach Schlehdorf, wo bereits seit mehreren Jahrzehnten ein S t i f t  zu 
Ehren des h l. Dionysius bestand. (R e ioks lkook, ümt. V n8 iu§ . I .  p. 60. 74.
I .  2. bl. 12.) D ie  D otation des K l. Scharnitz scheint meist an das B isthum  
Freising zurückgefallen zu sein. Bischof Meginward von Freising überließ 
o. 1087 eine Hube zu M ittenwald (üobuw in mockiu s ilva ) dem edlen Arnold 
von Perego, wie zu vermuthen, als Lehen des Hochstiftes. (Noioüolboolr, üi8t. 
bU nK. I .  p. 289.) I n  der Folge der Ze it erlangten die Grafen von 
Eschenloh, ohne daß die näheren Umstände dieses Besitzwechsels bekannt wären, 
das Eigenthumsrecht über die Grafschaft M ittenw ald und Partenkirchen. I m  
X I I I .  Jahrh, werden w ir  an das Vorhandensein einer Kirche zu M ittenw ald 
erinnert, denn die Herzoge von Bayern bezogen von diesem O rte  wegen des 
Vogteirechtes ein Pfund Pfennig, wie um das I .  1280 ih r Urbar ersehen 
läßt (Item  in  N ittsuvouläe pro ju ro  säuoeuli von lib ru  ä a tu r); es bezieht 
sich dies Itom  aller Wahrscheinlichkeit nach auf den Schutz der Kirche zu 
M ittenwald. (N ou. Loio. X X X V I.  u. p. 333.)

„A m  Sand Gregorigen tach" 1294 verkauft G ra f Perthold von Eschen
loh an Bischof Enicho von Freising die Grafschaft M ittenwald und Parten
kirchen m it der B urg  Werdenfels um tausend M ark löthigen S ilbers und ein 
jährliches namhaftes Reichniß an Wein. (Noioüelbovü, loo. eit. I I .  1. 99.) 
Nicht lange nachher ließ der Bischof über die neuerworbene Grafschaft Werden
fels ein Urbar anfertigen, welches noch in  schöner Pergamentschrift im  Arch. 
des erzb. O rd. existirt. Dasselbe, aus dem I .  1305 stammend, nennt uns 
M ittenw ald zuerst als M a r k t  in  dem Eintrage: N ittsu rvu lä  torum  8okuit 
v iuum  66U8ual6 vickolioot in  m u^8or vrno . . .  Es folgen dann die Namen 
von 16 Einwohnern des Fleckens, welche 1— 2 Lagenen Weins jährlich an 
das Am t Werdenfels zu liefern hatten.

Schon ein J a h r nach dem Verkaufe der Grafschaft w ird in  einem Ver
tragsbriefe, ausgerichtet zwischen dem Bischof von Freising und dem Abte von 
Benediktbeuern, unter den berufenen Schiedsrichtern aus M ittenw ald auch der 
dortige Schulmeister, 6 u in iio u 8  8ookari8 genannt, seltenes Beispiel einer 
schon im  X I I I .  Jahrh, bestehenden Marktschule. (N o io lis llieoü , bist. IVisinZ-.
I I .  1. p. 102.)

I m  I .  1398 stiftete O tt von M ittenwald in dem Gotteshause zu 
S t.  Peter und Pau l auf dem mittleren A lta r S t .  Nikolai und S t.  Katharinä

* )  I n  der tirolischen Scharnitz findet sich nicht nur keine S p u r von dem einstigen Kloster, 
sondern das dortige Gotteshaus hat nicht einmal dessen Patrocinium  88. k e t r i v t k a u li,  
vielmehr jenes der sel. Jungfrau. Die Kirche in  M ittem vald war von jeher den hl. Apostel- 
fürsten geweiht.

* * )  Jedenfalls der Walchensee, nicht der unbedeutende Parmsee.
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eine ewige tägliche Frühmesse und gab zu diesem Zwecke zehn M ark Meraner 
Münze als Fundation. Am hl. Kreuzerfindungstag 1473 besserte der Rath 
und die Gemain des Marktes M ittenwald das genannte Benestcium durch Z u 
weisung neuer G ilten bedeutend auf. Am  selben Tage, den 3. M a i 1473, 
confirmirte Bischof Johann IV . von Freising diese neue S tiftu n g  m it dem B e i
sätze: i '686i'V L llt68 . . . su8 ? a t i '0 i ia t t i8 86N praosentuncki k r im is s n r ii 6011- 
su ln tn i st O ow m nnitn ti in  N it to n v n lä  suprnckioto. (Abschriftlich im  erzb. 
O rd. Arch.)

D ie  bedeutendste Fundation, welche M ittenw ald aufzuweisen ha t, ist die 
des Pilgerhauses* * )  und Beneficiums zum hl. Geiste, errichtet durch v r .  J o 
hann Andreas Schwalb, Kirchherrn zu Germansgeu laut 3 verschiedener 
Documente: vom 1. September 1485, vom Samstag vor Barbara 1491 und 
Freitag nach S t .  Michaelstag 1492. Zugleich erbaute derselbe die Capelle 
zum hl. Geiste, welche am S t.  M oriztag 1491 durch Weihbischof Ulrich von 
Salona eingeweiht wurde. D ie  umfangreiche merkwürdige Stiftungsurkunde 
vom I .  1492 ist in  Meichelbecks bist. b 'risinK. I I .  2. p. 309— 313 abge
druckt. A ls  erster Beneficiat nck 8. 8 p ir itu w  findet sich im  I .  1492 Michael

Um das I .  1590 wurde M ittenw a ld , bis dahin F ilia le  von Garmisch, 
zur selbstständigen Pfarrei erhoben. D a die Pfarrherren von Garmisch bereits 
im  X V .  Jahrh , zeitweilig in  M ittenw ald wohnten, kam es allerdings vor, 
daß sie sich schon in  dieser früheren Zeit P farrer von M ittenw ald nannten, 
wie ja auch im  I .  1496 ein P farrhof daselbst erwähnt w ird. E in  V icar 
t r it t  in  M ittenw ald 1440— 1477 m it O tto  Ebner, ein selbstständiger P farrer 
1590 m it Georg Denk auf.

D ie  Blüthezeit des Marktes M ittenwald währte vom AuSgang des X V . 
bis zu Ende des X V I l .  Jah rh . I m  I .  1487 verlegten die Venediger 
Handelsherren ihren bis dahin in  Bozen gehaltenen M arkt nach M ittenw ald, 
was fü r den Verkehr des Fleckens die günstigsten Folgen hatte. A ls  jedoch im  
I .  1679 der Venetianermarkt wieder nach Bozen zurückverlegt wurde und gleich
zeitig die neue Straße über Finstermünz und Reutte in  Aufnahme kam, begann 
der Wohlstand M ittenwalds zu sinken. N u r die von M ath ias Klotz 1684 
daselbst begonnene Verfertigung von Geigen brachte wieder Verdienst und Reg
samkeit in  den stillgewordenen M a rk t.**)

D ie  P farrei M ittenwald wurde seit ihrem Bestände von den Fürstbischöfen 
von Freising frei verliehen.

A ls  das einzige alte Denkmal M ittenwalds bezeichnet v. Hoheneicher 
einen an der M auer der Pfarrkirche angebrachten S te in  m it der Insch rift:

ck. 1380 G .loi>68 iirrm r." D as beigefügte Wappen zeigt unter zwei 
leeren Querfeldern einen Hammer.

Aventin fand zu M ittenwald einen römischen Meilenzeiger, der aber durch

*) Wie wohlthätig diese Stiftung gewirkt haben muß. geht daraus hervor, daß noch im I .  1790, 
als die große Frequenz der Mittenwalder Straße längst vorüber war, noch circa 1000 Menschen 
durch den hiesigen Markt nach Rom pilgerten. Or. Prechtls Monographie.

* 0  Im  I .  1639 reiste der päpstliche Legat Fabio Vhigi, nachmals Papst Alexander V II. hier 
durch und übernachtete daselbst. In  seiner Reisebeschreibung-: „ I ts r  IV rraria—OoIonia.ni" 
heißt es:

Varn Llitttznrvalili, gnonc ln in  oni 8 o a r v i a  noinen,  
klespsrias in agnas prono jaw  «ols gaisseo.
Line lavus asxioitnr trsiuulis spatiosus in unclis,
Outzin oirvurn volles silvaegne uinbraegne voronant.
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Kaiser M axim ilian  l .  nach Innsbruck gebracht w u rd e t) Derselbe war unter 
Kaiser Septim ius Severus (193— 211) gesetzt worden.

Römische Straßenzüge nächst M ittenw ald sind in Baaders Monographie 
S . 6— 9 mehrfach nachgewiesen.

Auch wurde hier eine Anzahl Römermünzen aufgefunden.
Ueber M ittenwald vgl. Deutingers ält. M a tr. M .  376. 390; I .  Baader, 

Chronik des Marktes M ittenwald. 1880; I .  P . Prechtl, Chronik der G ra f
schaft Werdenfels, 1850; Obernbergs Reisen I. 73— 76; Bayerische Annalen, 
1835, S . 353— 357; ^.vontin i, unnulos oci. lü p s . p. 84 ; Apians Topo
graphie, S . 63; Würdiuger, die Römerstraße von Scharnitz bis Partenkirchen. 
Bortrag. 1882.

K rü n  hieß ursprünglich Wohl Ooimonu oder O a ru n u ,^ )  wie aus dem 
Namen H a in ricus Ooruoner geschlossen werden darf, der bei einem Vergleiche 
über die Grenzen von Werdenfels und Benedictbeuern 1295 als Zeuge auf
tr it t .  (Ueiotm lbsolr, b ist. bU sinK . I I .  1. p. 101— 102.)

Nach dem Brande des K l. Benedictbeuern vom I .  1490 verkaufte Abt 
Narcissus dem Bischöfe von Freising mehrere Güter zu »§üü rün" und W a ll
gau um die Summe von 1032 fl. rhein. Xet. ts r. I I .  post. v o m . Lxuucki 
anno 91. (O üionieon 6 . Luran. I I .  177.)

W a llg a u ,  wohl eben so a lt als der IV u Iü o K o i/^ * )  der im  V I I I .  Jahrh, 
vorkommt, vielleicht frühesten Sitz des Gaugrafen. E in  Feld bei Wallgau, 
oawpus weckins IV uIuxonvu, w ird  im X I .  Jahrh , als südwestliche Grenze 
des K l. Benedictbeuern angeführt. (N on. Uoio. V II .  3.)

I m  I .  1455 verklagten die M ittenwalder dieses S t if t ,  weil es seinen 
Etschwein nicht durch die Flösser des Marktes, sondern durch seine eigenen 
urbaren Leute zu Krün und Wallgau auf der Is a r  nach Tölz fahren ließ. 
(Oürouioon ö . Lurrm . I. 189.)

A u f dem Kirchfelde zu K la is ,  dessen alter Name nicht sicher feststeht (1324 
wird es Odios genannt), wurde der Fußboden einer Kirche bloßgelegt, und ein 
breiter viereckiger Pfeiler aufgefunden, auf dem sich wohl der A lta r erhoben 
hat. (Baader, I. e. 256.)

Von verdienten Männern, die aus M ittenwald hervorgingen, erwähnen w ir :  C. Aegl)dius 
Ia is ,  Conventual zn Bcnedictbenern, Volksschriftsteller und Homilet, geb. 17L0, f l  2.— 3. December 
1822. Derselbe stiftete in seiner Heimath einen Armenfond zn 10000 ft. — Georg Diesfcnbrnnner, 
Freskomaler, geb. 1718, f l zn Augsburg 1786. E r schmückte viele Kirchen auch unserer Erzdiöcese 
m it seinen Gemälden. — A lo is Gelas Karner, Chorherr zu Rottenbnch, Mathematiker, geb. 1763, 
f l zn Oberammergau 24. August 1816.

-D Inschrift desselben: tmp. Caesar k . Loptim ins Lsvsrus k o rt.  Harx. sVrad. 46ia6. 
Cartlr. Llax. Conti!. Uax. I 'r id  Cot. V I I I I .  Imp. X I I .  Oos. 11. Crooos. vt Imp. 
Oass. äl. X v r. Xntonius Cins Xux. Cslix. Cartli. L r it .  Ovrin. itlax. Cont. Llax. 

4 r id . Cotsst. . . . C. C. Crooos. t l.  4 . N . C. D i l l .
Etruscisch-rhätischer Ortsname von unbekannter Bedeutung. (S tcnb, zur rhät. Ethnologie, 
S . 186.)

" * )  Gau der Walchen oder Römerabkömmlinge.
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3. Ohlstadt.
Organisirte Pfarrei mit 692 Seelen in 132 Häusern.

Ohlstadt, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, ^
555 S. 111 H. — Kil.

Achrain, W..................24 „ 5 „ 4 „
Bartlmämühle, E. . . 10 „ 1 „ 2 „
Häuslander, E. . . - 11 „ 1 ,, 5 „
Pömetsried, E. . . . 4 „ 1 „ 2,̂  „

Sägmüllerhaus, E. . . 5S . 1H. 2
Schnaidt, E. . . . . 1 „ 1 „ 4
Schwaiganger, W. . - 40 „ 4 „ 3„

Wrichs, W , Klk., -j- . . 37 „ 6 „ 2
Ziegelstadl, E. . . . 2 „ 1 „ 2
Zimmerhansl, G. . . - 3 „ 1 „ 3

Anmerkungen:  1) Bei Deutinger Angerhäusl und Mannhart werden mit diesen Namen nicht 
mehr erwähnt; neu erscheinen Häuslander, Sägmüllerhaus, Ziegelstadl und Zimmerhansl.

2) Im  Pfarrbezirke befinden sich z. Z. 7 Protestanten, nach München eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei circa 45 Kilometer.
4) Wege gut.
5 Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Garmisch und in die politische Ge

meinde Ohlstadt; der Weiler Achrain gehört in die Gemeinde Riegsee, Bezirksamtes Weilheim.

I. Psarrsch: O h ls ta d t  an der Districtsstraße von Tölz nach Partenkirchen ge
legen. Nächste Eisenbahnstation M urnau, 7 —8 Kilometer entfernt. D er Post
bote kommt von M urnau.

Pfarrkirche: D er Grundstein der jetzigen Kirche wurde 1757 gelegt. Re
naissancestyl. 1864 restaurirt; Kanzel 1872. Geräumigkeit kaum zureichend. 
Baupflicht der S taa t. Kuppelthurm mit 4  Glocken, gegossen 1876 von Graß
mayer in Willen. Cons. 8. October 1762. Patrocinium am Feste des 
hl. Laurentius. 3 a lt lix. 8s. 8 . Om. bei der Pfarrkirche ohne Gruft 
und Capelle. Orgel mit 12 Reg. P s a r rg o tte s d ie n s t  an allen Sonn- und 
Festtagen, ausgenommen Frohnleichnamssonntag. Concurs am 3. Sonntag 
nach Pfingsten und am 28. October (Tag der ewigen Anbetung). Sept.- 
Ablässe am Feste Peter und P au l, am 2. Sonntag im August und am 2. S onn
tag im October. Aushilfe in der Nachbarschaft wird geleistet am Schmerzen- 
sreitage in M u rn au , am 4. J u l i  und 23. November in Eschenlohe, am 
31. J u l i  in Schlehdorf. — Außerordentliche Andachten: an den Donnerstagen 
in der Fasten Kreuzweg; im Advent an den meisten Tagen R orate, wovon 
2 gestiftet; im Maimonat mehrmals wöchentlich Maiandacht, freiwillig. B itt
gang am 14. September zur Poschatcapelle, am 29. September in das Fieber
kirchlein, beidemal mit geistlicher Begleitung. —  S t i f tu n g e n :  16 Jahrtage 
ohne Vigil, 19 Jahrmessen; außerdem gestiftet die Bruderschaftsandachten der 
Herz-Jesu-Bruderschaft an den Monatsonntagen.

H e rz - J e s u -B ru d e r s c h a f t ,  oberhirtlich errichtet am 9. M ai 1791; 
aggregirt in Rom am 24. M ai 1876. Hauptfest am 3. Sonntag nach 
Pfingsten; am folgenden Tag Seelenamt mit Libera. Jeden 2. Sonntag im 
M onat Bruderschaftsandacht. Vermögen der Bruderschaft: 1200 47.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. — Vermögen der 
Kirche: u) renk.: 13337 47. b) nichtrent.: 11980 47.

II. Nebrnkirche: F ie b e rk irc h le in , auch Rosenkranzcapelle genannt, soll genau 
nach dem Muster der Portiunkula-Capelle in Assisi gebaut sein. Erbauungs
jahr unbekannt. S e it 7. J u l i  1786 ist die Gemeinde Eigenthümerin des 
Kirchleins und der dabei befindlichen Eremitage, hat daher auch die Baupflicht. 
Oons. äub. Kuppelthurm mit 1 Glocke: „L srndurä  L rust in N ünollsn Koss 
rmok. L lvO X X X X IIII."  Patronin: M aria, die Königin des hl. Rosenkranzes. 
1 alt. kix. Einzelne M ale hl. Messe nach Angabe. Sept.-Ablaß am 1. Sonntag
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im August; laut apostolischem Breve von P iu s VI., ciä. 16. September 1780, 
hat das Kirchlein das Privilegium , daß der Portiunkula-Ablaß nur hier ge
wonnen werden kann. —  Den Meßnerdienst versieht der Lehrer von Ohlstadt.
— S ehr einsam am Fuße des Gebirges liegt die Poschatcapelle zu unserem 
Herrn in der Ruh, eine aus der Umgegend vielbesuchte Wallfahrt; doch ohne 
consecrirten A ltar; unterhalten wird die Capelle aus Opfergaben.

III. Filialkirche: W eichs, an der Vicinalstraße von Ohlstadt nach M urnau, auf 
einer Anhöhe gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  ursprünglich gothisch. 
Geräumigkeit ungenügend. Baupflicht der S taa t. Kuppelthurm mit 3 Glocken, 
gegossen 1876 in Mitten bei Innsbruck. Oon8. «lud. Patron der hl. Georgius. 
1 alt. üx., 1 alt. port. 6m . Orgel mit 8 Reg. Sep.-Ablässe am Sonntag 
nach Georgi und am Sonntag in der Frohnleichnamsoctav; an diesen beiden Tagen 
auch P fa r rg o tte s d ie n s t ;  außerdem Gottesdienst jeden 3. Sonntag im M onat; 
nur wenn die Hilfspriesterstelle besetzt ist. — Den Meßnerdienst versehen 
wechselweise die anliegenden Bauern, den Cantordienst der Lehrer von Ohlstadt.
—  Vermögen der Kirche: a) rent.: 1764 4 /. 28 ^ . ,  b) nichtrent.: 3091 45. 
87 ^>.

IV. Pfarrverhälinisse: Präs. S .  M . der König. Fassion: Einnahmen: 2291 4L
79 /H., Lasten: 917 4L. 67 ^ . ,  Reinertrag: 1374 4L. 12 Ein Annuitäten- 
capital vom I .  1854 zu 1971 4L. 43 ist mit jährlich 98 4L. 58 /H. zu tilgen. 
Widdum: o0,4 a —  1 Tagw. 48 Dezim. Obstgarten; 42,  ̂ a - --1  Tagw. 24 Dezim. 
Aecker; 3 da  28 a  46 — 9 Tagw. 64 Dezim. Wiesen. Durchschnitts
bonität: 15. P fa rrhaus, ehedem zu dem Kloster Schlehdorf gehörig. E r
bauungsjahr unbekannt. Geräumigkeit etwas beschränkt, sonst passend, in den 
unteren Räumen etwas feucht. Oekonomiegebäude hinreichend geräumig, S tadel 
1882 fast neu hergestellt. Baupflicht bei beiden der S taa t. —  Statusm äßig 
ein Hilsspriester, der im Pfarrhofe wohnt; die Stelle z. Z. vacant. Beginn 
der Matrikelbücher 1627 bezw. 1628.

V. Zchulmrhliltiiisse: Schule in Ohlstadt mit 1 Lehrer, 83 Werktags- und 34 Feier
tagsschülern. — Von Achrain besuchen Kinder die Schule in M urnau.

Missionen wurden gehalten 1863 durch Redemptoristen, 1882 durch 
k k . Franziskaner.

Kleine Rotsten. O h ls ta d t,  acl 4,uvvoIk688t6till, )̂ erscheint urkundlich im IX . Ja h rh . 
D er Diakon Zotto fügt den Schankungen, welche seine Eltern Alprih und 
Jm m a zum Kloster Schlehdorf gemacht, noch seinen eigenen Besitz zu Au- 
wolfestetin und Reode, mit ausgedehnten Ländereien, Wäldern und Bergen, 
Obstgärten, Landgütern und Hausgeräthschaften hinzu, wie sein Vergabungs
brief vom 31. J u l i  835 bestätigt. (Uoioimltwok, üi8t. lüimnK. I. 2. X. 588.) 
I n  der Folge der Zeit gewann auch der bischöfliche Sitz Freising daselbst Eigen
thum; unter Bischof Meginward (1078— 1098) hatte ein Edler lOiäoIt' äs 
Ovvsl8tat eine M ühle in diesem Dorfe und das Lehen des Sindm ann sich an
geeignet, welche Güter der Kirche von Freising gehörten. (Moioüslbook, bist. 
Vri8wK. I. p. 290.)

Eine Kirche finden wir zu Ohlstadt im X III. Jah rh , erwähnt. Propst 
Konrad von Schlehdorf verbrieft am 4. October 1271, daß er die Vogtei über 
den Hof in Wichse, die M ühle beim Wegmann, die Hofstatt und den Baum-

0 Bei den Wohnstätten des Auwolf. Förstcinann I. 190.
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garten, der an der Kirche zu A u ls ta t gelegen ist, und über ein Lehen in  W il 
von dem Herrn von Eschenloh erkauft habe. (N on. Lo io . IX .  26.)

I m  I .  1362 kommt der O r t  bereits in  der heute üblichen Schreibung 
vor. Am S t.  Oswaldstag 1362 schenkt A rno lt von Chamer dem hl. Herrn fand 
Mychahel in  dem Staffelsee und fand Nychlaus zu M urnaw  „e in  W ism at 
daz ze O lstat in  meinem Gerichte gelegen ist und gehaizzen ist des Chresen 
geswent". D ie  Urkunde ist ausgestellt ze Schaumburk, wohl die alte Scoyn- 
burg (1414 von den Münchenern geschleift), welche Ohlstadt beherrschte.*) 
(U. 6. p. 31.)

Trotzdem, daß Ohlstadt m it seiner nächsten Umgebung von ältester Zeit 
an dem Kloster Schlehdorf eigen gewesen w a r, ging es doch im  Laufe der 
Zeiten demselben fast gänzlich zu Verlust. D as ergibt sich deutlich aus folgen
dem Documente: Am S t.  Barbaratag 1493 bekennt Oswald von Weichs zu 
Aernbach durch den Richter Hanns Eckhl zu Ollstadt, daß er dem Propste 
Johannsen H ürn und seinem Convente zu Schlechdorf die Schaumburg m it- 
sammt dem Berg und Burgstall, auch die Hofmark O llstatt m it all ihrer Zu- 
gehörung um neunthalbhundert Gulden rheinisch zu kaufen gegeben habe. D ie  
sehr ausführliche Urkunde über diesen Kauf steht in den N ou. Lo iv . IX .  
70— 82.

Erst acht Jahre früher hatte Oswald von Weichs obigen Besitz von Jakob 
von Chamer an sich gebracht.

D ie  Klosterpfarrei Ohlstadt wurde seit unvordenklichen Zeiten immer durch 
einen Chorherrn von Schlehdorf exourrsnäo versehen; der P farrvicar hatte 
zu seinem Gebrauche ein eigenes Pferd im  S talle. Um das I .  1700 versah 
diese Funktion der Chorherr Aloisius M il le r ,  der durch 40 volle Jahre die 
P farre i Ohlstadt pastorirte. (Erzb. O rd. Arch.)

I n  den I .  1757— 1762 fand der Neubau der hiesigen Pfarrkirche statt; 
die Einweihung geschah am 8. Oktober 1762 durch Weihbischof G ra f von 
Gondola, Bischof von Tempe.

I n  Folge der Säkularisation wurde Ohlstadt zur selbstständigen Pfarrei 
erhoben; Ambros Werner, Exconventual von Schlehdorf, erscheint 1809 als 
V icar, 1810 als P farrer daselbst.

I n  der Pfarrkirche befinden sich ein Hochaltarbild, S t .  Laurentius, von 
Zwink in  Oberammergau; dann zwei große Oelgemälde von Wink, S t .  Fran
ziskus und S t .  A n ton ius, Geschenke des hiesigen Pfarrers M aurus D ie tl 
(1814— 1836). (V g l. die Note zu A tte l.)

Ueber Ohlstadt sehe man Deutingers ä lt. M a tr. W . 340. 7— 8; Oberb. 
Arch. I. 332; Hundt, Stammenbuch I I .  357; Apians Topographie v. Bayern, 
S . 49.

W eichs, ^V ieüse,**) können w ir  sicher erst 1271 nachweisen, in  welchem 
Jahre die Vogtei über einen dortigen Hof durch Kauf an das S t i f t  Schlehdorf 
überging. (N on. Lo ie . IX .  26.)

Weichs, ursprünglich P fa rre i, gehörte bis zu Anfang dieses Jahrhunderts 
als F ilia le  von Seehausen zum Bisthume Augsburg. Es wurde seit 1392 
durch einen Conventualen von E tta l versehen, der alle 14 Tage (im  Wechsel

*) Um das I .  1100 unter Bischof Heinrich von Freising wird das Oustriuu 8ooMbnr§ 
urkundlich erwähnt. (iVIoictikIdsok, I. e. I. p. 312.)

**) Das gothische vsiko (vious?) der Flecken — Freudensprungs Ansicht, daß „IVilmo snd 
vuotro ÜoUnstuiu" bei iileiollkldkok. I. 2. X. 1375, mit obigem Weichs identisch sei, ist 
irrig Der fragliche Ort ist Noderwiechs bei Kirchdorf am Hanupolt.



Pfarrei: 4. Partenkirche». 593

Ohlsladt, das von Schlehdorf aus pastorirt war) hier Gottesdienst hielt. (Vgl. 
6k ron . L. Lur. I. 164.)

P ö m e ts r ie d  kommt im I .  835 als uck reocke vor. (Icksieüolbeok, 
Inst. k 'risin^. I. 2. l̂ l. 588.)

S c h w a ig a n g e r , auf der apian'schen Karte (1566) „Angern" geschrieben, 
war zu Ende des vorigen Jahrhunderts im Besitze der Herzogin M aria Anna, 
welche auch mit einem Capital von 6000 fl. die Schule zu Ohlsladt stiftete 
(1790).

4. Partenkirchen.
Pfarrei mit 1583 Seelen in 296 Häusern.

Partcnkirchcn,Bi., Pf.-K., Pf.-S., Nbk.,Schule, 4 
1421 S. 265 H. —Kil.

Kainzenbad, W. . . 
Mittergraseck, W.

. 3 S . 3H.1,,

. 13 „ 2 „ 5„
Kil.

S t. Anton,  Wlfk. 5 „ 2 „ 0,̂  „ Reinthal, E. . . . - 9 „ 1 ,, 6,„ „
Eck, E.................. „  ̂ „ 5,2 „ Vordergraseck, W. . 22 „ 3 „ 4,. „
Gschwandt, E. . . 8 „ 1 „ M „ Vorderösterberq, E. . 10 „ 1 „  7„.
Hintergraseck, W. . 
Höfle, W. . . .

11 „ 2 „ 5,̂  „
15 „ 2 ., 4,., „

Wamtrrrg, D., Flk. . . 47 „ 10 „ 4,2 "

Anmerkungen: 1) Bei Deutinger Schlattan wird nicht mehr erwähnt; Eck findet sich dort nicht.
2) Im  Pfarrbezirk befinden sich 18 Protestanten, nach München eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei circa 4b Kilometer; die Knorrhütte im Hinteren Reinthal und das 

Königshaus auf dem Schachen nicht eingepfarrt.
4) Wege beschwerlich.
b) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Garmisch und in die politischen Ge

meinden Partenkirchen und Wamberg.

I. Psarrsth: P a r te n k irc h e n , Markt im Partnachthale an der S traße von M urnau 
nach Mittenwald schön gelegen. Nächste Eisenbahnstation M urnau, 25 Kilo
meter entfernt. Post im Orte.

Pfarrkirche: Erbaut 1867— 1871. S ty l  gothisch. Hinreichend geräumig.*) 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm mit 4 Glocken, gegossen von Anton 
Hubinger in München, drei 1870, die kleinste 1873. D ie drei ersteren tragen 
die Inschriften: u) „Ehre sei Gott in der Höhe", d ) „Friede den Menschen 
auf Erden", e) „Ewige Ruhe den Toten". Consecrirt am 25. September 
1871. Patrocinium am Feste M ariä Himmelfahrt. 3 ult. kix. 8s. L. 
6 w . befindet sich bei der S t .  Sebastianskirche. Orgel mit 18 Reg. P f a r r -  
g o tte sd ie n s t an allen S onn- und Festtagen. Ewige Anbetung am 3. S ep
tember. Sept.-Ablässe am Dreifaltigkeitssonntag, Patrocinium und Allerheiligen; 
am Skapulierfeste vollkommener Ablaß. Außerordentliche Andachten: im Advent 
täglich Rorate, 2 davon gestiftet, die übrigen nach Angabe; in der Fasten an 
den Donnerstagen Oelbergandacht, an den Sonntagen Kreuzweg; an den ge- 
gewöhnlichen Sonntagen Nachmittags Rosenkranz, an den hohen Festen Vesper; 
in  den Octaven des hl. Sebastian, des hl. Johann  Nep. und Allerseelen 
Rosenkranz; im Maimonat Maiandacht, aus freiwilligen Beiträgen; an den 
drei Fastnachtstagen 15stündiges G ebet, gestiftet. Bittgang am Bennotage 
nach E tta l, mit geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  23 Jahrtage

*) Hier die Epitaphien der Pfarrherren Sylvester und Fabian Mayr (4 1663, resp. 1702), 
Matthias Samweber, 4 1743, und Joh. Bapl. Christlmnller. 4 1761.

W e ste rm a y e r: D iö c e sa n -B esc h rc ib u n g . H I . 38
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ohne V ig il,  9 Jahräm ter, 9 Lobämter, 4  Quatemperämter, 12 Jahrmessen, 
12 Monatmessen, 8 Quatempermessen.

S k a p u lie rb ru d e rs c h a ft,  ordentlich eingeführt m it oberhirtlichem Consens 
vom 5. September 1689. Hauptfest am Skapuliersonntag; an den Quatemper- 
sonntagen Nachmittags Vesper und Procession.

V e re in  der chris tlichen M ü t te r ,  oberhirtlich errichtet am 10. A p ril, 
aggregirt in  Regensburg am 22. A p r il 1877. Jeden 1. Monatsonntag V er
einsversammlung in  der Kirche S t .  Anton.

S e it 1738 besteht in  Partenkirchen eine C o n g re g a tio n  der J ü n g 
l in g e  und deßgleichen der J u n g fra u e n . D er Jünglingsverein läßt an den 
Frauenfesten Lobamt und Nachmittags Vesper und Litanei halten; der Ju n g 
frauenverein jeden 1. Monatsonntag Vereinsmesse und Nachmittags Rosenkranz 
und gesungene Litanei. Beim  Ableben eines Mitgliedes h l. Messe.

Den Meßnerdienst versieht ein Ortsangehöriger, den Cantordienst der 
Lehrer. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 23411 44. 44  /ch., Ich nichtrent.: 
131272 4 /. 58

I I .  Nebenkirchen: 1) S t .  S e b a s tia n  am Gottesacker. Erbauungsjahr unbekannt. 
Ohne ausgeprägten S ty l.  Baupflicht die Kirchenstiftung. 6ons. ckub. Spitz
thurm m it 2 Glocken; erste Glocke: „L b ru liu m  llru n ä tw u ir  in  Lu§8ku r§  
Lun o  1776 §088  N ied . L u t' §nücki§6n Lo teb l k m lw i§  .Io86pii k i l le t  
unck L igodo t 2U k re i8 in § 6 ll rvuräs Lnno  1776 äi686r O rtll xur Ku li68tu tt der 
in  dom N e n n  Ver86Üi6<l6ll6ll einAs^veikt. k ü re  nnck krem  ckew H errn  
Uder ke ilen  und Neck." Zweite Glocke: „H u i> ill§e r in  Nüneken 1866." 
Patron der h l. Sebastian. 1 u lt. kix. O rgel m it 6 Reg. Am Feste des 
h l. Sebastian h l. Messe; am Kirchweihmontag und am Allerseelentag Requiem, 
in  der Allerseelenoctav 1 gestiftetes hl. Am t, vom P farrer zu halten. —  S t i f 
tu n g e n : 3 Jahrtage ohne V ig il, 1 Jahrmesse. — Meßner und Cantor wie 
bei der Pfarrkirche. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 1321 4L 44 /H., 
ich nichtrent.: 3020 4L  32 ch.

2 ) S t .  A n to n ,  nächst Partenkirchen, erhöht gelegen. Erbauungsjahr 
1704— 1708; um mehr als die Hälfte erweitert 1740. D er erste Bau ein 
Rondell m it Spitzgewölbe, der zweite ein Rundbau im  Zopfstyl. Consecrirt 
am 16. September 1708. Doppelkuppel m it 2 kleinen Glocken. Patron der 
h l. Antonius. 3 u lt. üx . 88. O rgel m it 10 Reg. G o tte s d ie n s t am 
Patrocinium durch die Pfarrgeistlichkeit; sonst täglich hl. Messe durch den Bene- 
siciaten in  S t .  Anton; in  der Antoniusoctav täglich h l. Rosenkranz. —  S t i f 
tu n g e n : 3 Jahrtage m it Requiem ohne V ig i l ,  9 hl. Jahrmessen. —  V er
mögen der Kirche: u ) rent.: 3225 4 L  71 /H., ich nichtrent.: 9276 44. 82

I I I .  F ilia lk irch e : S t .  A n n a  auf dem W a m b e r g .  Erbaut 1720. Zopfstyl. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 
3 Glocken. D ie  erste Glocke gegossen von Hubinger in  München 1861; 
die zweite: „L n n o  Ü II ) 6 k X X V II .  §088  m io ll .lo llun ri L ip p o  in  N üue lisu ." 
Consecrirt am 11. September 1721. Patronin die h l. Anna. 1 u lt. l lx . 
O rgel m it 4 Reg. Am Annatag hl. Messe; am Sonntag darnach w ird das 
Patrocinium m it Predigt und Am t gefeiert; am Feste der unschuldigen Kinder 
herkömmlich eine h l. Messe. 9 gestiftete hl. Jahrmessen. —  Den Meßner
dienst versehen im  Wechsel die Bauern von Wamberg, den Cantordienst der 
Lehrer von Partenkirchen. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 4558 4L  57 /H., 
Ich nichtrent.: 4048 44. 42 /H.
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IV . P fa rrve rlM tn isse : lü b . eollut. Fassion: Einnahmen: 2070 M . 49 Lasten: 
1118 M i 22 Reinertrag: 952 M . 27 W iddum: 2 Im  9 a 55 gm 
—  6 Tagw. 15 Dezim. Aecker, 10 da 75 a 33 gm —  31 Tagw. 56 Dezim. 
Wiesen. B o n itä t: 7. Pfarrhaus nach einem Brande 1833 neuerbaut, ge
räumig und passend, zu ebener Erde in  zwei Zimmern etwas feucht. Oekono- 
miegebäude 1833 erbaut, entsprechend. D ie  Baupslicht hat der Pfründebesitzer; 
da aber die P farre i unter der Congrua is t, wendet die größeren Baufälle auf 
Ansuchen der S taat. Hilfspriester statusmäßig ein Coadjutor; die Stelle z. Z . 
unbesetzt. D ie  Matrikelbücher beginnen 1664. — Beneficien: 1 ) D as Jocher'sche 
Beneficium, gestiftet 1730 von M atth ias Jocher, Bürger in  Partenkirchen; 
aufgebessert durch mehrere spätere Zustiftungen. Obligatmessen: 52 Wochen
messen, 16 Jahrmessen in  der Pfarrkirche, 1 Jahrmesse bei S t .  Sebastian, 
8 Messen bei S t.  Anna; Neductionen fanden wiederholt statt, die letzte am 
3. October 1873. D as Beneficium ist m it der P farre i vereinigt und der 
E rtrag desselben bereits oben eingerechnet. —  2 ) D as Weiß'sche oder h l. Geist- 
Beneficium, gestiftet 1370 von Conrad Weiß, aufgebessert 1389. O b liga t
messen: 1 Jahrtag m it Gedenken und Libera und 4 Quatempermessen. M i t  
der P farre i vereinigt und Ertrag oben eingezählt. —  3 ) Beneficium in 
S t .  Anton, gestiftet am 1. M ärz 1743 durch P farrer M a tth ias Samweber, 
ausgebessert durch Handelsmann Anton Samweber und Wechsler Nockher. 
Diese Aufbesserung, sogen. Hinterriß'sche S tif tu n g , ist vom Beneficium abge
trennt, seitdem H interriß an Oesterreich gekommen ist. C onfirm irt am 7. J u l i  
1749. Erzbischöflicher Collation. Obligatmessen; 52 Jahrmessen, 2 Jahrtage, 
6 Stiftmessen, nicht reducirt. D er Beneficiat hat den Beichtstuhl in  der W a ll
fahrtskirche S t .  Anton zu versehen, außerdem auf Ansuchen des O rtspfarrers 
mehrmals in  der Pfarrkirche zu predigen, im  Beichtstühle Aushilfe zu leisten 
und an Festtagen zu levitiren. Einnahmen: 1078 M . 80 ^>., Lasten: 103 M . 
55 ^>., Reinertrag: 975 M . 25 /H. D as Beneficialhaus bietet viel R äum 
lichkeit, zu ebener Erde ist es düster, theilweise feucht; dabei ein Wurzgarten 
zu 44 Dezimalen.

V. SchnlverlM tmssc: Schule in  Partenkirchen, m it 3 Lehrkräften, 210 Werktags
und 61 Feiertagsschülern. D ie  Fortbildungsschule w ird  von 35 Schülern be
sucht. Schulhaus 1865 neu erbaut. Von Kaltenbrunn der P farre i M itte n 
wald besuchen Kinder die hiesige Schule.

Missionen wurden gehalten 1865 und 1882 durch ? ? . Kapuziner.

K le ine M o trM . P a rte n k irc h e n , k a rtlm im , lA rrtlm n u m /  )  auch k u rru ä u w  von 
den Römern genannt, war eine S ta tion  der Heerstraße von V o l dickerm nach 
AuAimtg. V inde lioo ruw . (k tine ra riuw  A nton im .) I n  der älteren baiwari- 
schen Zeit kommt der Name des O rtes, der damals Wohl ganz verlassen war, 
nicht vor; erst um das I .  1145 w ird  uns gemeldet, daß Heinrich von W eil- 
heim ein G u t zu Lurtb inA ire lren  dem Kloster Wessobrunn geschenkt habe. 
(N on. 6oie. V I I .  349.) E in  eigener, hier seßhafter Adel erscheint um die 
gleiche Ze it m it N a rtw u n n  de Uurtelrir eben, der im  I .  1153 zu Polling 
als Zeuge a u ftr itt. (N on. Loie. X .  20.)

I m  I .  1294 wurde „die Grafschaft ze Partenchirchen und ze M ittenbald" 
von G ra f Bertholt- von Eschenloh an den Bischof Enicho von Freising ver
kauft, wie schon in  den Notizen zu M ittenw ald erwähnt ist. I n  dem Urbar,

*) Ableitung des vermuthlich rhätischcu Ortsnamens unbekannt. Der Parmsec, 1305 püilnnm o 
genannt, steht m it kartlm nnva oder ka rrac ln in  ossenbar nicht in  Zusammenhang.

38*
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das genannter Bischof über seinen neuen Besitz anfertigen ließ (1305 ), erscheint 
der O r t  bereits als M arkt: „k u r ts n o liir ic liö ll bor um ", Aehnlich wie bei 
M itte n w a ld , werden auch hier 18 Pflichtige aufgeführt, welche zum Amte 
Werdenfels ein jährliches Weinreichniß zu liefern hatten; auch hatte der prueoo 
p rov iuo iu lis  und der p roou iu to r m outium  in  Partenkirchen bestimmte Bezüge. 
(I.. 6. kok. 36. 50.)

Nach der Lauterberger Chronik, einer wohlunterrichteten Q ue lle , war 
Partenkirchen im  I .  1176 der Schauplatz eines welthistorischen Vorganges. 
Hierher berief Kaiser Friedrich Barbarossa den trotzigen Herzog Heinrich den 
Löwen m it den sächsischen Fürsten und beschwor ihn fußfällig, gegen die lom
bardischen Städte ihm H ilfe  zu leisten, was ihm aber verweigert wurde. Prutz, 
in  seiner ü is to riu  k ls n iie i iOeonis 1863, vertheidigt diese Angabe gegen die Be
hauptung anderer, welche obige Zusammenkunft nach Chiavenna verlegen.

I n  kirchlicher Beziehung erhalten w ir  über Partenkirchen erst sichere A u f
schlüsse durch die M atrike l vom I .  1315, laut welcher das hiesige Gotteshaus 
eine F ilia le  der Pfarrkirche zu Garmisch war. Vom I .  1347 existirte eine 
Urkunde, ckä. in  v ig il iu  U stri e t ku u li, betreffend die Consecration von „Unnser 
Lieben frauen Choraltar zue Parttenkhirch" durch den Weihbischos Petrus von 
Freising. Gegen Ende dieses Jahrhunderts, am 17. November 1396, w ird 
uns auch ein Seelsorger des Marktes genannt, da unter diesem D atum  Herr 
W ilhelm  Schilbaz, P farrherr zu Garmisch, den Herrn Eglof Hornpöckh als 
seinen V icar zu Partenkirchen bestätigt. (Regesten im  erzb. O rd .)

Kurze Zeit vorher, um das I .  1370 hatte Conrad W eiß, Bürger zu 
Partenkirchen, eine ewige Frühmesse in U. F . Kirche daselbst auf des H . Geistes 
A lta r gestiftet, welche S tiftu n g  am 19. Dezember 1371 Bischof Paulus von 
Freising confirmirte. An S t.  Jörgentag 1389 schenkte der S tifte r zu diesem 
seinem Beneficium: einen Hof zu Wallgau, eine Schwaige zu Wildenau, einen 
Hos zu Leiten, eine Hube und zwei Lehen zu Germannsgau, eine Schwaige 
auf der Streylach ( in  späterer Abschrift auf der Streichlain genannt) und ein 
Lehen zu Partenkirch.*) (Copie im  erzb. O rd .)

Diese Frühmesse, als deren Inhaber w ir  zuerst einen Priester W ilhelm  
im  I .  1452 genannt finden, wurde am 1. Februar 1672 m it der neu er
richteten P farre i zu Parlenkirchen vereinigt.

Eine Marktschule bestand wohl schon im  M itte la lte r; ausdrücklich beurkundet 
ist im  I .  1583 ein Schulmeister Perckhofer zu Partenkirchen. ( I .  B . Prechtl, 
I. o. 122.)

Nach einem Jnventare vom I .  1597 war damals die Marktskirche zu 
U. L. Frau m it Paramenten reich versehen; sie besaß 4 Monstranzen, je eine 
aus Messing, S ilbe r, Holz und Kupfer, 6 silberne übergoldete Kelche, 6 schöne 
Meßgewänder, 8 liturgische Bücher, 3 Missalien und „am  Am bt-, Vösper-, 
Psalm-, V ig il-  und D au ff Puech". Auch w ird  ein silbernes Frauenbild und 
ein vergoldetes Frauen-Brustbild erwähnt. (Erzb. O rd . Arch.)

Am 31. Dezember 1671 berichtet der Propst und Archidiacon Augustinus 
zu Rottenbuch dem Bischöfe A lbert S igism und zu Freising „wasgestalten . . . 
v f eingenommenen Augenschein die ä isw öm brutjon  der P fa rr Gärmisch vor- 
zenemen vnd was fü r lim itss  xaroeüiules zu äe te rw in iren  sein möchten.

* )  Parlenkirchen w ird  im  Contexte dieser Urkunde eine S la d t genannt. Das; der S tif te r  Hier
selbst wohlbegütert w a r, geht auch ans einer Urkunde vom  16. Oktober 1357 hervor, in  
der H ainrich der Weber, B u rge r zu Partenkircheu bekennt: „D az ich schuldig p iu  vud ver
zinsen sol a lliv  ja r  Chnnraden dem weisseu lm rger ze Partenchircheu . . . d iv  hofstat, d iv  
zc a ller nechst an seinem Haus gelegen ist . . ' (O r ig , im  O rd . Arch.)
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schickt dabey ein profoot ein, was der P farrer zu Gärmisch und zu Partten- 
khürchen fü r ein gewißes pfarrliches einkhomen haben sollen . . I n  Bezug 
auf den bisherigen P farrer von Frauenberg, Georg M a rx , heißt es in  dem 
Aktenstücke: „L iK n e tu r e i: E r soll die P farre i Fraunberg noch bis vs liecht- 
messen versechen, alsdann Khann er den Vfzug vf Parttenkhürchen, oder, da 
Fabian*) allda verbleiben wolle, nach Gärmisch schon nehmen." (Acten im  
erzb. O rd .) Fabian M a h r erscheint denn auch thatsächlich als erster P farrer 
zu Partenkirchen, während Georg M a rx  nach Garmisch zog. D ie  hiesige 
Pfarrpfründe w ar von ihrer Gründung an libo rae  oollu tiom s.

I m  I .  1683 wurde der nördliche The il des Marktes, 93 Häuser, ein 
Raub der Flammen.

I n  Folge eines zweiten großen Brandes (5 . Dezember 1865) mußte die 
Pfarrkirche in  den I .  1867— 1871 neu erbaut werden.

Dieselbe besitzt ein Kunstgemälde aus dem vorigen Jahrhundert, die 
H im m elfahrt M ariens darstellend. Es zeigt die S ch rift: L a rtü . lü tto rm i opu8 
Vouerüm 1 7 3 1 .**) A ls  das B ild  in  den aus der Stiftskirche zu S t.  Andrä 
in  Freising erworbenen Hochaltar eingefügt werden sollte, zeigte es sich zu groß 
und ging eine Parthie der G lorie durch Einbiegen dem Auge verloren. Jetzt 
befindet sich das Gemälde hinter dem Hochaltäre der neuen Pfarrkirche. Von 
der Hand desselben Meisters ist das A lta rb la tt in  S t. Anton.

Ueber Partenkirchen vgl. Deutingers ä lt. M a tr . §§. 375. 678 d ; 
I .  B .  Prechtl, Chronik der Grafsch. Werdenfels 1850 ; Bayerische Annalen 
1835, S .  31— 55; D as Königr. Bayern in  seinen Schönheiten I I I .  147; 
Vaterländ. Magazin 1837. X . 26 u. 27. 1838. 8 .  4 7 ; Apians Topographie 
von Bayern S .  47.

D er W a m b e rg  erscheint im  X V . Jah rh , als Eigenthum des Gottes
hauses U. L. Frau zu Partenkirchen. I n  einem Giltbüchlein desselben vom 
I .  1486 steht verzeichnet: „ I te m  dem ch. Rasche! hat man gelassent den 
wamperg***) wie ern vor jn  gehabt hat vnd geht zw anfal drey Rh gülden . . . "  
(Erzb. O rd . Arch.)

J n  der M atrike l vom I .  1740 heißt es: OapoIIa. käse ( in  IV um borx) 
uu ts 16 ÄUU08 n ov ite r roaockiöoutu et in  mente 8itu a ltu re  Iin lle t n im m  
in  honorem  8. ^n n u e  eoimeoratuw.

S t .  A n to n ,  eine Votivcapelle, deren B au 1703 wegen Kriegsgefahr von 
den Bürgern zu Partenkirchen verlobt und in  den I .  1704— 1708 in  Aus
führung gebracht wurde. (Prechtls Chronik, S .  179 ff.)

I m  I .  1749 wurde dahier durch P farrer M atth ias Samweber zugleich 
m it dem schon besprochenen Beneficium ein Priesterhaus fü r gemeinsam lebende 
Weltpriester (sogen. Bartholomäer) gestiftet; m it der Säkularisation ist das 
In s t itu t erloschen.

Dagegen kam im I .  1822 aus dem Fonde des Priesterhauses und der 
Curatie in  der Hinteren R iß, welche m it ersterem früher vereinigt war, hier bei 
S t.  Anton ein lateinisches Schulbeneficium zu Stande.

* )  Nämlich Fabian M a y r, bisheriger Beneficiat zu Partenkirchen und designirter P farrer von 
Garmisch.
I m  I .  1804 wollte der berühmte Galerieinspektor, P r. Georg D illis  in  München (geb. in  
Grüngiebing 1759, -f 28. September 1841), dieses B ild  von Litterin i, da die churfürstliche 
Sam mlung von genanntem M ale r nichts besaß, gegen Umtausch erwerben, konnte aber seine 
Absicht nicht durchsetzen.
Ableitung wegen mangelnder ältester Form unsicher.
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Außer dem A lta rb la tt von L itte rin i ist in  hiesiger Kirche auch das Decken
gemälde von Joh . Holzer beachtenswerth. ^

Ueber das sehr heilkräftige Kainzenbad, welches 1585 zum ersten M ale 
erwähnt werden soll, sehe man D r. Dietrichs „Kanitzer B runnen" 1867, und 
D r. Hugo Sauers: „Kainzenbad" 1882.

In  Partenkirchen ist geboren Georg Berghofer, 21. Abt des Klosters Stams, 7 13. Fe- 
brnar 1567. Derselbe soll sich in früherer Zeit zu Freibnrg einen Ruf als Gelehrter erworben und 
als Abt sein Klosterarchiv, das dnrch die Kriege der Reformationszeit schwer geschädigt worden 
war, neu in Stand gefetzt haben. (Vgl. Hormayr, gold. Chronik, Anh. S. 80.)

5. Schlehdorf.
Organisirte P farre i m it 835 Seelen in  153 Häusern.

Schlehdorf, D., Pf.-K, Pf.-S., Schule, s 
260 S. 47 H. — Kil.

Grub, W.....................
K le in w e il,  D., Nbk.

14 S. 
105 „

3 H .4 „K il. 
20 „ 3  „

Kreut, E. . . . . 3 1 3 Schwaig, E................. 7 „ 1 „  4 „
Raut, E.................. 1 «) Zell, D., Flk., 4 - - - ^3 „ ^ » ,̂5. „

Unterau, D., Flk. ^  . 
C roßw rll, D.. Flk.

. 1 0 7 „ 2 2 „ 1  „ Gröbu, am, W. . . 11 „ 2 „ 3 „
Pölten, am, W. . . . 16 „ 3 „ 4 „

Schule, -s- . . . . 254 „ 43 „ 2 „ Stern, am, W. . . . 10 „ 2 „  3

Anmerkungen: 1) Ortschaft Gstaig bei Deutinger wird nicht mehr erwähnt.
2) Im  Pfarrbezirk befinden sich z. Z. 2 Protestanten.
3) Umfang der Pfarrei circa 20 Kilometer.
4) Wege meist gnt, theilwcise beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt Weilheim und in die politischen Ge

meinden Schlehdorf, Grohwcil und Kleinweil.

I.  P fa rrs ih : S c h le h d o r f ,  nahe am Kochelsee und am Fuße des Herzogsstand 
einsam gelegen. Nächste Eisenbahnstationen M urnau  und Pensberg, je ungefähr 
12 Kilometer entfernt. Nächste Post Kochel; der Postbote kommt von M urnau.

Pfarrkirche: Erbaut 1727 —  1780. Restaurirt 1864/65. Barockstyl. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht das kgl. S taatsärar. 2 Kuppelthürme 
m it 4  Glocken, a) Große Glocke: „4.nno ckubilasi okarita to  oonneoti (sie) 
me tunckavorunt Oourackns et 4.rma D eb ile r cko Orossrvsil, llosepllus O ettl 
cie Ooolrel et inoolao Lestlellciorüenses. —  61oria in  exeel8i8 4)eo et in  
te rra  pax dom inibn8 bonae vo lu n ta tis ."  b) Zweite Glocke: „O sum  oolo, 
vivo8 vooo, mortuo8 p lanK o , kulAura fra n k o ." —  Diese zwei Glocken ge
gossen von Erasmus Kennerknecht in  Weilheim 1876. 0) D r itte  Glocke: „i?u8a 
ad 11. L .  L rn 8 t N onaelrii 1747. 4. N . k .  4. m i86rere nodi8." ä ) D ie  
vierte Glocke: „8 .  Istloriane et 8. virg lne« orate pro nodi8! i?u8a eto ." wie 
die vorige. 0or>8. am 25. u. 26. August 1780 durch Bischof Ludwig Joseph von 
Freising. Patron der hl. Tertu linus, Patrocinium am 31. J u l i .  7 a lt. tix , 
88. L . 6m . von der Kirche getrennt m it Capelle. D ie  G ru ft der ehe
maligen Klosterherren befindet sich in  der Kirche. O rgel m it 20 Reg. P f a r r -  
go tte sd ie n s t an allen Sonn- und Feiertagen. Concurs am Patrocinium und 
am Herz-Jesufeste. Ewige Anbetung am 24. J u l i .  Sept.-Ablässe am D re i
faltigkeitssonntag, am Feste Peter und Paul und am Patrocinium. Außer
ordentliche Andachten: in  der ganzen Adventzeit Rorate, nach Angabe, an den 
Freitagen in  der Fasten Kreuzwegandacht, an den gewöhnlichen Samstagen 
und Sonntagen Rosenkranz, auch Rosenkränze bei Sterbefällen; im  M aim onat 
Maiandacht; keine von diesen Andachten gestiftet. B ittgänge: 1 verlobter B it t-
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gang nach S t.  Leonhard in Froschhausen der P farre i M u rn a u , an den drei 
ersten Freitagen nach Frohnleichnam nach Unterau, Großweil und Zell, ferners 
je ein B ittgang zum Kreuz am See und zum Kren; auf dem Bühel nächst 
Schlehdorf. —  S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage ohne B ig il,  36 Jahrmessen; ferner 
gestiftet 1 Bruderschaftsseelengottesdienst und 4 Bruderschaftsnachmittagsgottes
dienste.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Herz-Jesu-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am
1. M a i 1880, aggregirt in  Rom am 26. M a i 1880. Hauptfest am 3. Sonn
tag nach Pfingsten m it Hochamt, P red ig t, Vesper und Procession. Tags 
darauf Seelenamt, Beimesse und Libera fü r die verstorbenen M itg lieder; jeden 
Quatemper Convent m it Predigt und Procession.

2) Allerseelen-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am I . M a i  1880, aggregirt 
der Münchener Erzbruderschaft am 26. Oktober 1882. Hauptfest am A lle r
seelensonntag; Convent an den Quatempersonntagen.*)

Den Meßnerdienst versieht der Lehrer m it einem Vicemeßner, den Cantor- 
dienst der Lehrer. Schulhaus zugleich Meßnerhaus. —  Vermögen der Kirche: 
u ) rent.: 5700 47. b) nichtrent.: 25148 47. 95 uA.

I I .  Nebenkirchen: 1) K re u zca p e lle  am Gottesacker, ein Kuppelbau. Erbau
ungsjahr unbekannt. Baupflicht die Ortsgemeinde. Wahrscheinlich nur benedicirt. 
Kleiner Spitzthurm m it 1 Glöcklein. Patron der h l. Leonhard. 3 u lt. 
G o tte s d ie n s t am 12. September und am 6. November; mehrmals hl. Messen. 
—  Den Meßnerdienst versieht der jeweilige Kirchenpfleger.

. 2 ) K l e i n w e i l .  Erbauungsjahr unbekannt. Kein ausgeprägter S ty l. 
Baupflicht die Kirche. (D ie  Kirche besitzt 30 Tagwerk Grundstücke.) Bene
dicirt. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Patron der h l. Corbinian. 
1 a lt. port. Manchmal hl. Messe. —  Meßner ein Bauer des Ortes.

I I I .  F ilia lk irch e n : 1 ) U n te ra u , nahe an der Loisach einsam gelegen. Erbauungs
jahr unbekannt. Restaurirt. S ty l gemischt. Geräumigkeit kaum zureichend. B au 
pflicht die Kirche und die Ortsgemeinde. Kuppelthurm m it 3 Glocken, gegossen 
1875 und 1876 von Erasmus Kennerknecht zu Weilheim. Oon8. clud. Patron 
der hl. Andreas. 1 u lt. tix ., 2 a lt. port. 88. Om. bei der Kirche. O rgel 
m it 5 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t nur am Patrocinium. —  S t i f t u n g e n :  
4 Jahrtage ohne V ig i l,  1 Jahrmesse. —  D er Meßnerdienst lastet auf einem 
Anwesen des O rtes, den Cantordienst versieht der Lehrer von Schlehdorf. —  
Vermögen der Kirche: a ) rent.: 2807 47  9 ^>., b ) nichtrent.: 11928 4 7  
92

2) G ro ß w e il,  an der Straße von Schlehdorf nach Weilheim nahe der 
Loisach gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1857 und seitdem öfter. 
Presbyterium gothisch, Langhaus ohne bestimmten S ty l.  Geräumigkeit zu be
schränkt. Baupflicht die Kirche und Gemeinde. Spitzthurm m it 3 Glocken, 
a ) Große Glocke: „M a r ia  Pössenbacher von Kleinweil. l lu d in g e r N onaoln i 
N D 0 0 0 I4 I I . "  d ) M ittle re : „M ich  goß Wolfgang Hubinger in  München 
1820." o) Kleine: „M ich  goß Bernhard Ernst in  München N U X I X . "  
Oon8. clud. 3 a lt. tix . Patron der h l. Georgius. 88. L . Om. Orgel 
m it 9 Reg. G o tte s d ie n s t durch den Cooperator an Sonn- und Feiertagen 
im  Wechsel m it Zell. An den Donnerstagen und Sonntagen der Fastenzeit

*) I n  der Klosterkirche bestanden früher die Rosenkranz-Bruderschaft und die Allerseelen-Bruder
schaft, welch' letztere 1882 wieder in 's  Leben gerufen wurde.
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Oelbergandacht, an den Sonntagen auch mit Predigt, welche aber am 2. S o n n 
tag und am Palmsonntag herkömmlich in der Pfarrkirche gehalten wird. — 
S t i f tu n g e n :  8 Jahrtage ohne Vigil, 13 Jahrmessen.

F l o ß l e u t - B r u d e r s c h a f t ,  ohne oberhirtliche Genehmigung; am 
25. Ja n u a r  Seelenamt, Lobamt und Libera; beim Ableben eines Mitgliedes 
Seelenamt und Beimesse.

Meßner und Cantor der Lehrer des O rtes. —  Vermögen der Kirche: 
u) ren t.: 5293 47. 14 ^ . ,  >>) nichtrent.: 6775 47. 86

3) Z e l l ,  an der S traße von Schlehdorf nach Weilheim gelegen. E r
bauungsjahr unbekannt. Geräumigkeit unzureichend. S ty l  ursprünglich gothisch. 
Baupflicht die Kirche und Gemeinde. Sattelthurm  mit 3 Glocken, die zwei 
ersten gegossen 1878 von Erasm us Kennerknecht in Weilheim, die dritte von Bern
hard Ernst in München 1650. 0on8. ckud. Patron der hl. Bischof M artinus. 
2 ult. üx., 1 ult. port. 88. Om. Orgel mit 6 Reg. G o t t e s d i e n s t  an 
S onn- und Feiertagen durch den Cooperator im Wechsel mit Großweil. —  
S t i f t u n g e n :  4  Jahrtage ohne Vigil, 4  Jahrmessen. — D er Meßnerdienst 
lastet auf einem Anwesen des O rtes, den Cantordienst versieht der Lehrer von 
Großweil. — Vermögen der Kirche: u). rent.: 6451 47. 58 /H., b) nichtrent.: 
10318 47.

IV. Pfarrverhültnisse: Präs. S e . M . der König. Fassion: Einnahmen: 2237 47. 
31 /H., Lasten: 1028 47. 26 /H., Reinertrag: 1209 47. 5 /H. Widdum: 
40,2 u —  1 Tagw. 18 Dezim. G ras-, Baum- und Gemüsegarten, 23 ,,- a  

68 Dezim. Aecker, 51,z u —  1 Tagw. 52 Dezim. Wiesen., 17,- u 
—  52 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 14. Pfarrhaus 1718— 1724 er
baut, geräumig und trocken. Oekonomiegebäude nicht vorhanden. Baupflicht 
das S taa tsä rar. E in Hilfspriester, welcher im Pfarrhofe wohnt. Beginn der 
Matrikelbücher 1650.

V. Schuiverhältnisse: 1) Schule in Schlehdorf mit 1 Lehrer, 45 Werktags- und 
21 Feiertagsschülern; Schulhaus 1847 erbaut.

2) Schule in Großweil mit 1 Lehrer, 64 Werktags- und 26 Feiertags
schülern.

VI. Klösterliches Institut. I m  Armen- und Krankenhause in Schlehdorf befinden 
sich zur Krankenpflege arme Franziskanerinnen aus dem Mutterhause in M allers
dorf. S ie  wohnen im Krankenhause, haben aber dort keine Capelle.

Missionen wurden gehalten 1865 durch Redemptoristen, 1880 durch 
? ? .  Franziskaner.

Kleine Notizen. S c h l e h d o r f ,  8IeIiäork*) villa, tora.8 monte8, woselbst D otations
güter des Klosters Scharnitz gelegen waren, wird im I .  763 zuerst urkundlich 
erwähnt. (N eivkelbavü, t>i8t. b'rmmA. 1. 2. 12. Vgl. Roth, Oertlich-
keiten I. S .  53.) Es ist aber unzweifelhaft, daß das Kloster Schlehdorf schon 
um das I .  740 von den drei Brüdern Landfried, Waldram und Eliland den 
S tiftern  der Abtei Benedictbeuern, dem hl. Dionysius zu Ehren gegründet 
wurde. S t .  Bonifacius weihte das Münster ein (742). (Oüron. L. Oman. 
1753. p. 4. 7.) Dasselbe stand ursprünglich nicht auf dem Hügel, auf dem sich 
Kirche und Gebäude heutzutage erheben, sondern auf dem sogen. Aichelespitz ganz 
nahe dem Kochelsee, gegenüber dem berühmten Nonnenstifte. I m  I .  772 ver-

0  Dorf der Schlehen. (Freudensprung.)
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ließen die Mönche des Klosters Scharnitz ihren bisherigen Aufenthalt und zogen 
unter ihrem Abte Atto, dem späteren Bischöfe von Freising heraus in  das nur 
von 25 Ordensgenossen bewohnte S t i f t  Schlehdorf. (V g l. die Notizen zu 
M ittenw ald .) A ls  Aebte von Schlehdorf sind außer Atto (zum Bischose er
hoben 784) noch Ellanod, um das I .  808, und H ahart, 819— 829, bekannt. 
(G f. Hundt, Urkk, der Karolinger Zeit, S . 84.)

Unter Bischof Arbeo von Freising (764— 784) gelangte der heilige Leib 
des Priesters und M ärtyrers Tertu linus, den das römische M artyro log ium  auf 
den 4. August setzt, nach Schlehdorf. D a  Papst Hadrian I. hiezu die Geneh
migung ertheilte (coiieockento Xckrjg.no Uapg), der am 9. Februar 772 zur 
Regierung kam, so darf man annehmen, daß diese Reliquien nicht erst nach 
Scharnitz, sondern sofort nach Schlehdorf verbracht wurden, wo sie jedenfalls 
am 18. August 772 bereits ruhten.*) (N on. Lola. IX .  I I . )

I n  den großen Verwüstungszügen, welche die Ungarn durch das südliche 
Deutschland unternahmen, wurde auch Schlehdorf, gleich so vielen anderen 
Klöstern (e. 9 0 7 ), verwüstet und blieb von dort an gewiß ein halbes J a h r
hundert öde und verlassen. Um das I .  990 waren Weltgeistliche in die 
herrenlose Gebäude eingezogen und hatten dort eine Schule unter einem Magister 
Heripert gegründet, in  welche selbst aus dem nahen Benedictbeuern junge Leute 
zur Erziehung geschickt wurden. S o  jener undankbare Adalbero, der die Gebeine 
des h l. Tertu linus aus dem Münster zu Schlehdorf entwendete und zu Bene
dictbeuern, ohne Wissen des dortigen Klostervorstandes, seines Vaters, barg, 
bis die Sache ruchbar wurde und der geraubte Schatz in  einem silbernen Sarge 
an seine frühere S tätte verbracht werden mußte. (Odron. L . Lu rgn . p>. 32— 33.)

Um das I .  1100 , unter Bischof Heinrich I. von Freising, wurde der 
ebengelegene W ald am Walchensee zwischen den Klosterbewohnern von Schleh
dorf (damals noch Säcularkleriker) und den Mönchen von Benedictbeuern ge
theilt, so daß den ersteren der südliche, den letzteren der westliche The il desselben 
zufiel. (I-. e. 81— 83.) Um diese Zeit w ird auch ein Vogt des Klosters, 
Nerinhard (Llotortorm inm  Xckvoegtufi), erwähnt, von dem uns nicht bekannt 
ist, welchem O rte  er angehörte.

I m  I .  1140 übergab Bischof O tto  der Große das S t i f t  Schlehdorf, 
welches, seitdem es wieder bewohnt w a r, unter bischöflicher Verwaltung ge
standen hatte, dem Orden der regulirten Chorherren vom hl. Augustin; ein 
Propst Heinrich steht um das I .  1150 an der Spitze des Conventes. (Lleiostel- 
deeü, bist. IprisinK. I .  p. 3 2 3 .)**)

Noch im  X I I I .  Jah rh , besaß Schlehdorf bedeutende Güter in T iro l. D as 
Kloster hatte einen seiner Chorherren, Wernhard m it Namen, um das I .  1290 
nach Auxuns (Axams) geschickt, wo derselbe als P farrer fungirte und die Ver
waltung der Klostergüter besorgte. A llein er schaltete m it den Besitzungen 
seines S tiftes  so willkürlich, als ob sie sein Eigenthum gewesen wären, weßhalb 
der Propst Conrad (1298) an den Bischof von Brixen sich wandte, damit dieser 
den Chorherrn zur Verantwortung ziehe und ihn dann in  sein Kloster zurück
sende. (L lon. Uoio. IX .  27— 28.)

I m  Laufe des X V . Jah rh , entspannen sich langwierige Streitigkeiten

In  Rettbergs Kirchengeschichte I I .  263 findet sich die absurde Angabe, daß mit den Ge
beinen des hl. Tertnlin auch jene des Papstes Hadrian (4 795) für Schlehdorf erworben 
worden seien.

...i Im  bischöflich freisiugischen Urbar von 1305 wird 81sbelorl als Bestandtheil des otllaiuw
verctenuols aufgeführt. Als seltsames jährliches Reichniß kommt dort vor: vrnis uroeus 
plsnus aguv, Oootönr MLZnuw, mnrms sali» et bunsorium.
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zwischen den Klöstern Benedictbeuern und Schlehdorf über das Fischrecht im  Kochel
und Walchensee; durch mehrere Rechtssprüche vom I .  1446, 1455, 1466 und 
1487 wurden diese Mißhelligkeiten nur allmählig beigelegt. D as hinderte aber 
nicht, daß der Propst Johannes H ürn  von Schlehdorf nach dem großen Brande, 
der das S t i f t  Benedictbeuern im I .  1490 betraf, dem dortigen Convente in 
jeder Weise zu H ilfe  kam, soviel es die bescheidenen M itte l seines eigenen 
Haushaltes gestatteten. (Cüron. L . Lurnn. !. 203.)

S e it unvordenklicher Zeit bestand in  Schlehdorf auf dem Kirchbühel ein 
Kirchlein zu Ehren der drei hl. Jungfrauen Ainbet, V ilbet und Wölbet. I n  
dem Pestjahre 1348 nahm ihre Verehrung, wie eine alte Nachricht sagt, in  
bedeutendem Maße zu. I m  I .  1563 forderte Propst Augustin I I .  die G läu
bigen zu milden Beiträgen auf, damit dieses Gotteshaus, welches sehr bau
fä llig  geworden war, wieder würdig restaurirt werden könne. Kurze Ze it nach
her, 1580, berichtet Propst Wolfgang dem Herzoge W ilhe lm  V ., daß häufige 
Processionen hieher stattfänden und auch große hölzerne Kreuze auf den Berg 
gezogen würden. (Kalender fü r kath. Christen 1861. S . 45 .)

Unter Propst Bernhard Bogner (1 6 7 4 —1724) wurde das Kirchlein auf 
dem Kirchbühel abgebrochen, um an seiner Stelle das Chorherrenstift aufzu
bauen; denn auf seinem alten Platze konnte dieses, obwohl es nicht mehr an 
seinem ursprünglichen O rte  stand, wegen des mehr und mehr landeinwärts 
dringenden See's und wegen großer Bausälligkeit nicht mehr belassen werden. 
D ie  Grundsteinlegung zum neuen B au nahm am Feste des hl. Augustinus 
(1718) Abt M agnus von Benedictbeuern vor. (6 In o n . L . L u in n . I. 388.)

D ie  Klostergebäude konnten im  I .  1724 bezogen werden, der Kirchenbau 
aber begann erst im  I .  1727 und wurde nach wiederholten langen Unter
brechungen, welche die Mittellosigkeit des S tiftes  verursachte, durch unerwartete 
H ilfe  im  I .  1780 vollendet. D er churf. Wachsbleicher Melchior Honifstingl 
zu München, dessen Bruder T e rtu lin  Chorherr des S tiftes  war, stellte m it 
ungewöhnlichen Opfern auf eigene Kosten das Gotteshaus fertig. Doch es 
sollte nur sehr kurze Ze it seinem klösterlichen Zwecke dienen!

Unter dem Propste T e rtu lin  Salcher aus Messen erfolgte am 1. A p ril 
1803 die Säkularisation des S tiftes , welche der Aufhebungscommissär Schatten
hofer durchzuführen hatte.

D e r Convent scheint, vom Propste abgesehen, damals aus 7 Chorherren 
bestanden zu haben. Propst T e rtu lin  Salcher zog in  seinen Heimathsort und 
starb dort um das I .  1830. D e r letzte Dechant, Jnnocenz Haltenberger, 
blieb als P farrvicar in  Schlehdorf. S e in  Ordensgenosse Augustin G ig l aus 
Wessobrunn erscheint im  I .  1810 als P farrer von Schlehdorf. Am 18. Okto
ber 1846 brannte die ganze Ortschaft Schlehdorf, m it Ausnahme eines Hauses, 
ab. Pfarrkirche undMostergebäude stehen vom Dorfe etwas abseits und blieben 
so verschont.

D ie  schöne Kirche hat Gemälde von Joseph W in te r, Christian Wink, 
Aug. Albrecht u. a. D ie  Statuen der drei hl. Jungfrauen, welche auf einem 
A ltare der Epistelseite angebracht sind, sollen tief in  das M itte la lte r zurück
reichen. Gegenüber ruhen die Gebeine des h l. Tertu linns. E in  höchst werth
volles Prachtgefäß besitzt die Pfarrkirche in  ihrer silbernen und vergoldeten 
Monstranz. Dieselbe, m it Perlen und edlen Steinen reich geziert, trägt als 
Kreuz jenes Pectorale, welches Propst Bernhard Bogner bei seiner Jubelfeier 
1724 von Churfürst M ax Emmanuel verliehen erhielt.

Von der einstigen Klosterbibliothek sind noch Ueberreste vorhanden.
Ueber Schlehdorf vgl. Deutingers ält. M a tr. M .  37. 754; 2ndn, eock. 

ä ip lo lu . 4ns tr. büisinA. I .  1— 10; OntnIoZus eock. Int. Nonne. D. I I .  ? . I I I .
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p. 105— 106; Lloti-. 8uli8k. III. 221— 223; Kalender für kath. Christen 1861. 
S .  38—45 (Beschr. v. O rtspf. M . Heindl, m. Abb.); Niedermayer, Mönch
thum in Baiuwarien, S .  71— 72; Uortx, Lion. 6 e rm . soript. X I. 213; Rett
berg, Kirchengesch. II. 262—263. 219. 230. 232; Wening, l'o p o ^ r. Luvu- 
riu s 1. 247 m. Abb.; Llon. Loio. IX . 1— 82. 6. ser. p iuop .; Meidinger, 
Beschr. v. Landshut u. Straubing. Anh. S .  372— 373; Riezler, Gesch. 
Bayerns I. 156— 157; Apians Topographie v. B ayern , L>. 49. Bezüglich 
S t .  Tertulins sehe man LoIIunäi -4. 8 . ^.uKU8tu8 I. p. 316; in Betreff der 
drei hl. Jungfrauen icl. op. 8ex tew b. V. 315—317.

G ro ß w e il ,  schon frühe Pfarrei, kommt mit OclakcmIeuL klvbunu8 clo 
LVille^) um das I .  1100 in Urkunden des Klosters Benedictbeuern vor. 
(6Irron. L. Lurau. 1. 82.) I m  I .  1391 wurde die Pfarrei Weil auf kurze 
Zeit mit jener von Wiechs unirt. (Ib. 163.) Großweil war ehedem Filiale von 
Kochel und wurde durch einen Vicar aus dem S tifte  Benedictbeuern versehen.

Z e l l  ist uns mit L lrkolm rä 6e1Ie, seinem ersten bekannten Besitzer, 
nebst Edlen der unmittelbaren Umgegend um das I .  1150 genannt. (Llon. 
Loio. VII. 59.)

Zur „8UN6t Llur^rotüollüirolion xu 2sII in Loüleücloilei vvineül" wurde 
am Montag in Ostern 1487 eine Wochenmesse und ein Jah rtag  durch die 
dortige Filialgemeinde gestiftet. (Llon. Loio. IX . 66.) S päter erscheint 
S t .  M artin  als Hauptpatron.

U n t e r a u ,  vielleicht der Sitz des 8iboto äo  Ovvo, welcher um das 
I .  1150 als Zeuge zu Benedictbeuern auftritt. (N on. Uni«. V II. 59.)

Am S t .  Urbanstag 1359 gibt Heinrich „der Braumeister von Escheloh" 
seine Hube, die zu Au bei Schlechdorf gelegen ist, dem Kloster Schlehdorf zu 
rechtem Seelgeräth. (Non. 6oio. IX . 29.)

Unterau war eine Filiale der Pfarrei Antdorf; wegen ihrer' Entlegenheit 
vom Pfarrsitze wurde diese Filiale seit unvordenklicher Zeit durch die Conven- 
tualen von Schlehdorf pastorirt.
Nach dem U len o lm s sorip tovu m  von Töpsl sind zwei Pröpste von Schlehdorf, Corbinian  

Gjchwendtner (si 1735) und Augustin U I .  v . Schlechten (-j- 1724) a ls  Schriftsteller hervorgetreten; 
ihre vielleicht anonym erschienenen Schriften sind uns übrigens nicht bekannt.

Der Chorherr zu Schlehdorf Leopold Leeb trat ans seinem S tifte , wurde Professor der Hoch
schule zu Ingolstadt und starb a ls  Pfarrer zu Altcndorf 1785. Er verfaßte mehrere dogmatische 
und canonistische Werke.

A us Schlehdorf gebürtig w ar Propst V alentin  Steyrer von W eyarn, ein hervorragend.er 
P rä la t, Gründer des dortigen S em in a rs , P  3. Dezember 1659.

Z u  Schlehdorf ist geboren 1785 D r . Joh . B apt. v. Wenzel, Leibarzt K önig Ludwigs l. von  
Bayern. Derselbe erhielt den ersten Unterricht im Kloster daselbst, wurde 1809 Feldspitalarzt, in  
der Folge Obermedicinalrath. I m  I .  1830 begleitete er den K önig nach Jschin . Er starb am  
!0. April 1841. E s erschienen von ihm mehrere bedeutende medicinische Schriften.

*) Vielleicht mit dem lat. v illn  —  M aierhof zusammenhängend (V g l. übrigens Vd. II. 572  
in Anm.)





XXXVI.

Decanal oder Rural-Capitel

W olfratshausen
mit 10 Pfarreien:

1. A scho ld in g .
2. A ufk irchen  a. W . (m it 1 Cooperatur).
3. B a ie r b e r g  (m it 1 Coadjutorie, z. Z . unbesetzt, und 1 Beichtvaterstelle).
4 . D e in in g  (m it 2  Curatbeneficien).
6. D in g h a r t in g .
6 . E n d e lh a u se n  (mit 1 Cooperatur und 1 Beneficium, z. Z . unbesetzt).
7. M ü n s in g  (m it 1 Cooperator, 1 Schulexpositus, 1 Schloß- und Schulbene- 

ficiaten).
8. S c h ä f t la r n  (m it 2  Cooperaturen).
9 . T h a n n in g  (m it 1 Coadjutorie, z. Z . vacant, und 1 Beneficium).

10. W o ls r a tsh a u s e n  (mit 1 Cooperatur, 1 Coadjutorie und 1 Beneficium).





Statistisch-Historischer Ueberötick.
D as Decanat Wolfratshausen grenzt im Osten an die Decanate Oberföhring 

und Tegernsee, im Süden an das Decanat Tölz und an das Bisthum  Augsburg, 
im Westen an den Würmsee, bezw. an das genannte Bisthum , im Norden an das 
Decanat München. D ie Pfarreien des Rural-Capitels sind in politischer Hinsicht dem 
Bezirksamte München I I . zugetheilt mit Ausnahme der Pfarrei Aufkirchen, welche 
zum Bezirksamte München I gehört. W as die Gestaltung des Bodens anlangt, so 
erscheint derselbe größtentheils wellenförmig mit mäßigen Erhöhungen, die nur am 
Ostufer des Würmsee's bedeutender ansteigen. Zwischen I s a r  und Loisach liegt in 
der Ebene der große Wolfratshausener Forst, weiter nördlich bildet die I s a r  große 
Auen, so die Pupplinger- und Klosterau. Von Holzungen sind noch zu nennen: 
der Schellen- und Tischberg bei Beuerberg, der südliche Forstenrieder Park und das 
weite Gefild bei Endelhausen. Namhafte Flüsse weist das Gebiet in der I s a r  und 
Loisach (lünbisuda, 6. 1050) auf. An stehenden Gewässern finden sich hier der 
Würm- oder Starnbergersee (IVirmsso 820), der Mooshamer Weiher und der 
kleine Buchsee, an Mooren der große Filz bei Eurasburg, dann der Eglinger und 
Deininger Filz. D er letztere mündet in das merkwürdige Gleißenthal. (Vgl. B d. II. 
S .  609.) Zu Schäftlarn fließt eine erdig-salinische Heilquelle; ebenso besitzt All
mannshausen einen früher besuchten Gesundbrunnen. D as Gebiet des Decanates 
wird von dem Schienenwege, der demselben allerdings sehr nahe kommt, nicht berührt. 
Die Uferorte des Würmsee's sind im Sommer unter sich und mit den Bahnstationen 
Starnberg, Seeshaupt rc. durch Dampfschiffe verbunden.

D ie alte Hauptstraße von München über Wolfratshausen nach Mittenwald 
vermittelt nebst mehreren Vicinalstraßen den Jnnenverkehr des Decanates.

Nach der ältesten Eintheilung der baiwarischen Lande war das heutige 
Rural-Capitel Wolfratshausen ganz im Sundergau gelegen; im X II. und X III. Jah rh , 
erscheint dieses Gebiet als ein Bestandtheil der Grafschaft Wolfratshausen. W as die 
Begründung des christlichen Glaubens in der besprochenen Gegend betrifft, so scheint 
dieselbe hauptsächlich von der Mönchsniederlassung Zell bei Schäftlarn ausgegangen 
zu sein; auch vermuthen wir in dem Gotteshause Altkirchen, das inmitten der uralten 
Kirchen Sauerlach, Deining und Kreuzpullach liegt, ebenso in dem Kirchlein S ta u 
dach am Würmsee (der Tradition gemäß) einen Ausgangspunkt frühester Missions
thätigkeit. Als anfängliche Baptisterien betrachten wir die Johanneskirchen Berg bei 
Aufkirchen, Neufahrn bei Ergertshausen, Höhenrain und die S t .  Michaelskirche zu 
Degerndorf. Auch Egling und Ascholding werden um 795 „Taufkirchen" genannt.

D er Bestand eines Capitels Wolfratshausen ist schon im I .  1056 mit 
einem Dechant Chunradus nachweisbar. I n .  der Matrikel des Bischofs Conrad III.
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findet sich der „Ooouuutus in IVoItrutbuuson", von den schon verzeichneten Pfarreien: 
Obümstork, Tauobirobou und Ooilo, die jetzt ein eigenes Decanat bilden, abgesehen, 
folgendermaßen beschrieben:

kriwo lüoolosia in Moltrutbuuson . . . imbet VI tilins, nimm in Oustro. 
HifiernAaeitillssen. Duomn^ou. HoiAorsbausou. Hollrknuson. Osterbönen oum 
sepnlturis. Item III Oupollas sine sopnltura.

UnnsinZen . . . bubet finus tilius, üoitxbuusen et Hobenrnin oum 
sepnlturis. Item Oupellum in Ltuciuob sine sepultura.

^ulobiroken . . . bubet V filius: Munden. Ilnrtebireben. kiberobur. 
lebivASN. IVuibstut eum sepnlturis. Item ker^. Vorbuob et Noerelpueb sine 
sepnlturis.

OeininAen . . . bubet V tilius: OinAbertinKsn. b^evunren. LAlinASu. 
Veläobiroben. küplinden oum sepnlturis. Item oupellaw in Lorenstein.

Lnäelbuusen . . . bubet III Mus: ^Itobiroben. koueruiu et Oeiselt?.- 
buusen eum sepnlturis.

LobeMuren puroobiu eum sepulturu. Item Örsenbunsen oum sepul- 
turu. Item Oelle oum sepulturu. blevuareu. HobeusobeMuren. koriobuob. 
Ou/erprunne. Ltrutrlook oum sepultnris.

kuroobia in Uüurberob bubet II filius: I'e^ernclorlet kerg' oum sepulturis.
Als die bedeutendsten Aenderungen im Bestände dieses Decanates sind fol

gende zu verzeichnen. Die ehemaligen Filialen OueuinKen (Thanning) und OiuK- 
bertivAeu sind selbstständige Pfarreien geworden. üerxersbunsou (Ergertshausen), 
llolb/buuson, Ostorbouon (Aufhofen), Veläobirobeu und Llrut/.loob wurden anderen 
Pfarreien zugetheilt. Die Filialen: Allmannshausen, Kempfenhausen, Oberherrn
hausen, Oberbiberg, Weipertshausen, Berg (Minsing), Schallenkam, Reichertshausen, 
Nantwein und Dorfen, sowie die Nebenkirchen Daigstetten, Mühlthal, Kleinding
harting, Kirchberg, Ammerland, Eurasburg und Harmating werden hier noch nicht 
aufgezählt.

Ueber die Ausscheidung des Decanates Tölz aus dem Verbände des Rural- 
Capitels Wolfratshausen im I .  1827 vgl. Bd. III. S . 420. Als erster Dechant 
findet sich Melchior Geitner, Pfarrer in Wolfratshausen, verzeichnet.

Die Statuten des nunmehrigen Decanates Wolfratshausen wurden ober- 
hirtlich bestätigt am 23. October 1877.

Als Patron des Capitels nennt die schmid'sche Matrikel den hl. Apostel und 
Evangelisten Johannes.
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Pf ar re i en:

1. Ascholding.
Pfarrei m it 448 Seelen in  88 Häusern.

Ascholding, D., P f -K., P fi-S ., Schule, s
310 S . 58 H. — K il.

Ascholdingersilze, E. . . 4 „  2 „ 1 „
Eiferer und D ietl, E. . 10 „ 2 „  3 „
Haarschwaig, W . . . . 10 „ 2 „ 3

Prrchofrir, D ., Flk., ^  . 
Tattenkofen, W . . . . 
S ie g e r ts h o fe n ,  W., 

Nbk., - i - ......................

6 4 S .1 4 H .5  K il. 
26 „  5 „  3,. „

24 „ 5 „ 2  .,

A n m e rk u n g e n : 1) Ortschaft Obersteinsberg bei Deutinger ist hier zn Perzhofen gezählt.
2) I m  Pfarrbezirk befindet sich ! protestantische Familie.
3) Umfang der P farre i circa 16 Kilometer.
4) Die Ortschaften der P farrei gehören in das Bezirksamt München I I .  und in die politischen 

Gemeinden Ascholding, Föggenbeuern, Manhartshofen und Moosham.

I .  P fa rrs ih : A sch o ld in g , abseits der Straße von Tölz nach München einsam ge
legen. Nächste Eisenbahnstation Sauerlach, 15 Kilometer entfernt, Post W olfra ts
hausen, 9 Kilometer entfernt.

Pfarrkirche: Erbaut 1869/70. S ty l  romanisch. Geräumigkeit zureichend?) 
Baupflicht die Gemeinde. Spitzthurm m it 4 Glocken, wovon die erste gegossen 
1869 von Hubinger in  München, die zweite 1755 von Ernst in  München; die 
zwei anderen ohne Inschrift. Consecrirt am 29. September 1873. Patro- 
cinium am Feste des hl. Leonhard. 1 u lt. 6 x ., 2 a lt. port. 88. L . 6m . 
bei der Kirche. O rgel m it 6 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t in  bestimmt fest
gesetztem Wechsel m it Perzhofen. Concurs am Fastnachtssonntag und Sonntag 
in  der Octav des hl. Johann Nep. Ewige Anbetung am 3. Januar. Sept.- 
Ablässe am Fastnachtssonntag, Kirchweihfeste und Patrocinium. Aushilfe ist 
zu leisten in  Thanning am Feste Peter und Pau l und am Michaelifeste. Außer
ordentliche Andachten: im  Advent Rorate nach Angabe, sonst Rosenkränze, Kreuz
wege, Maiandachten, nach Herkommen und fre iw illig . B ittgänge: am 1. M a i 
und am 21. September nach M a ria  Elend bei D ietram szell, am Georgitage 
nach der Bielencapelle, an den drei ersten Samstagen nach Ostern nach Siegerts
hofen, sämmtliche Bittgänge m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  
11 Jahrtage ohne V ig il, 9 Jahrmessen.

L iebesbund  unter dem Schutze des h l. Johannes v. Nep., besteht seit 
1757, ohne oberhirtliche Genehmigung. Jährlich zwei Feste: Sonntag Quinqua- 
gesima und Sonntag nach S t.  Johannes v. Nep., m it Predigt und Procession. 
Z u r Bruderschaft sind gestiftet 4 Quatemperjahrtage, 6 Jahrtage m it Requiem 
und Libera und 30 h l. Messen. Beim  Ableben eines M itgliedes hl. Messe.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. —  Vermögen der 
Kirche: a) rent.: 9168 47. 86 /Z>., b ) nichtrent.: 11760 47. 23

II. Nrbenkirche: S ie g e r ts h o fe n . Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. 
Baupflicht die Ortsgemeinde. Oon8. ckub. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken,

*) Es ruhen hier mehrere Glieder der Patrizierfam ilie Ligsalz bestattet; darunter auch der letzte 
männliche Sprosse seines Geschlechtes Ferdinand Joseph Anton, Freiherr von Ligsalz auf 
Ascholding, -j- 1739.

Westermayer: Diöccsan-Bcschrelbung. I I I . 39
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gegossen von Kraus in  München. Patronin die hl. Elisabeth. 2 a lt. port. 
Orn. bei der Kirche. G o tte s d ie n s t am Patrocinium , am 28. Dezember, am 
Kirchweihdienstag und am Allerseelensonntag. —  Meßner ein G ütler im  Orte. 
— Vermögen der Kirche: 1854 44. 6 /H.

A uf einer Anhöhe südlich von Ascholding steht die B ie le n c a p e lle  zu 
Ehren des hl. Georgius.*)

I I I .  Filialkirche: P e rz h o fe n , einsam, hochgelegen. Erbauungsjahr unbekannt. 
Restaurirt 1866. S ty l gothisch. Geräumigkeit wohl zureichend fü r die 
F ilia lis ten , nicht aber fü r die vereinigte Pfarrgemeinde. Baupflicht die Ge
meinde. Spitzthurm m it 3 Glocken; eine davon a l t ,  gegossen in München 
1496, die zwei anderen von Hubinger in  München 1859. 6ons. ckub. Patro
cinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. 3 a lt. port. 8s. 6 w . bei der Kirche. 
Keine Orgel. G o tte s d ie n s t durch den Pfarrer an Sonntagen im  Wechsel 
m it der Pfarrkirche und an allen Frauenfesten, ausgenommen Lichtmeß. — 
Ges t i f t e t  3 Jahrtage ohne V ig il und 4 Quatemperämter. —  Meßner ein 
G ütler im  O rte. —  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 2720 117. 2 ^ . ,  
b ) nichtrent.: 11382 114. 32

IV . Pfarrverhältnrste: Präs, der P farrer von Tölz. Fassion: Einnahmen: 1050 44 
92 /H., Lasten: 97 44. 43 /H., Reinertrag: 953 44. 49 ^>. W iddum: 14 Im 
65 a 13 gm —  43 Tagw. Eggarten, 11 da 37 a 69 gm —  33 Tagw. 
39 Dezim. Streuwiesen, 6 l ia  18 a 8 gm —  18 Tagw. 14 Dezim. Holz. 
Durchschnittsbonität: 5. Pfarrhaus 1829 erbaut, beschränkt, nicht sehr passend, 
größtentheils trocken. S ta ll seit 1878 gewölbt, zu klein. Baupflicht der 
Pfründebesitzer. D ie  Matrikelbücher beginnen 1700.

V. AchulvcriMtnissr Schule in Ascholding m it 1 Lehrer, 62 Werktags- und 
26 Feiertagsschülern.

Meine Nöthen. A s c h o l d i n g ,  aä X sovvenäm ^as,**) war schon zu Ende des 
V I I I .  Jahrh . Gegenstand eines berühmten Streites. D ie  dortige Taufkirche 
(ecmlesia daptism alis) wurde aus zwei Versammlungstagen, zu Regensburg 
795 und zu Tegernsee 804 m it mehreren anderen Kirchen, durch Bischof Atto 
vom Abte von Tegernsee zurückgefordert. (N em lm llm ek, bist. IV is inK . I. 2. 
bl. 121.) Dam als war Ascholding noch ein selbstständiges Gotteshaus; im 
X IV .  Jahrh , nennt uns die M atrike l des Bischofs Conrad I I I .  von Freising 
4.8odol!mK6n als F ilia le  von Chümstorf, heute Königsdorf.

E in  edles Geschlecht dieses Ortes, der um 915 als O s k a n tm Z a ^^ ) unter 
den säcularisirten tegernseeischen Gütern erscheint (Freyberg S . 24) möchten w ir  
in  den Herren von Aschentingen vermuthen. N vrw an  fls XsolmutmA-en tr it t  
neben einem Edlen von D ingharting um das I .  1170 zu Schäftlarn aus. 
(41cm. Loio. V I I I .  476.) Uebrigens findet sich schon im X I I I .  Jahrh , die 
W ortform  Xsolm ItinKen, wie z. B . im jüngeren herzogt. Urbar (o. 1280) die 
o iii la  Xsvkoltinssöll apuä eoolesiaw m it ihren zum Amte Tölz schuldigen 
Neichnissen aufgeführt w ird. (N om  Loie . X X X V I.  a. 215.) I m  I .  1433 
verleiht Herzog Ernst von Bayern seinem Jägermeister Hanns Podem und 
seinen Mannserben Ascholding. (Ost'elius I I .  318.) Gleichwohl gehörten um 
die M itte  des X V . Jahrh , zwei Höfe zu „Aschalting" der Hofmark zu Had-

0  D a  nach einer gefälligen M itth e ilu n g  des H errn  Professors Ohlenschlager dort ein V o tivb ild  
vom  I .  1665 sich befindet, so scheint das K irchlein früher ein W a llfa h rtso rt gewesen zu sein. 
B e i den Nachkommen des .1-n:ouin(I. (Förstemann I .  129.)
Nach einer anderen Handschrift L s a o n t in ^ a . (Fcenberg, a lt. Gesch. v. Tegernsee, S .  25.)
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Maring an, welche Jakob Eglinger-Hadmaring damals inne hatte. (Kunstmann, 
neue B e itr. zur Gesch. d. W ürmthales, S . 58— 59.) Nicht lange nachher 
finden w ir  einen Seelsorgspriester dieses Ortes erwähnt. I m  I .  1492 er
scheint in  Dokumenten des Klosters Dietramszell Joachim Landsiedler, V ica ri 
zu Ascholding. I n  der Beschreibung des hiesigen Vicariates, auch P farre i ge
nannt, welche im  I .  1585 an die bischöfliche Curie zu Freising eingesandt 
werden mußte, heißt es u. a.: „S o  hat die pfarr kirchen 3 altar . . .  auf 
dem Chor a ltar sol vnd mues verricht werden der ander sontag, der ander 
zwelff potten tag, vnd alle fest vnd zwo Wochen Meß alle Jare ts r ia  quarta 
et te r ia  sex tu , auf dem andern altar ist ein Meß gestifft, die w ird verricht 
in  feste V llu lr ie i, auf dem 3 A lta r in  1)extern purts  ist khain Meß gestifft 
dan er ist n it eonseerirt er ist pey wenig J a rn  aufgericht worden, durch die 
fraue Sehofferin." (Erzb. O rd . Arch.)

I m  X V . Jahrh , war Ascholding in  den Besitz des Münchener Geschlechtes 
der D icht! gekommen, von Seb. D icht! aber 1469 an Karl und Johann Ligsalz 
verkauft worden. B e i letztgenannter Familie blieb das Lehen, später Hofmark 
Ascholding, bis zum I .  1739. I n  der Folge wechselten die Besitzer dieser 
Herrschaft sehr häufig. (V g l. Oberb. Arch. V I I I .  280— 281.) Zu  Apians 
Zeit hatte Ascholding zwei Burgen oder Schlösser (urees).

Während in  früherer Zeit die Vicare von Ascholding auf je 10 Jahre 
vom Pfarrherrn zu Königsdorf angestellt waren, erscheinen sie vom I .  1614 
an in  definitiver Stellung.

I m  I .  1837 erhielt das bisherige V icaria t den Namen einer Pfarrei. 
Michael Stecher aus V ilsb iburg t r it t  zuerst als P farrer daselbst auf.

Das denkwürdigste Alterthum der Pfarrkirche zu Ascholding ist jedenfalls 
ih r  gewaltiger Thurm , der von Prof. Seb. M utzl, einem gewiegten Kenner in  
diesem Fache, fü r römischen Ursprungs erklärt wurde.

Ueber Ascholding sehe man: Deutingers ält. M a tr. §§. 327. 380. 665; 
Oberb. Arch. V I I I .  278— 281. (Kurze Chronik von Ascholding.); Wening, 
Topogr. Luvu riuö  I. 254. m. Abb.; U6A. Loio. IV . 324; Apians Topo
graphie von Bayern, S . 68— 69.

P e rzh o fe n  ist uns urkundlich verzeichnet m it L p e rw u n t de kertü rum us- 
doven ,*) der um das I .  1110 zu Tegernsee Zeugenschaft leistete. (iHou. Laie. 
V I.  62.)

A ls Patrocinium des Kirchleins zu „Bertzhoffen" nennt die Pfarrbeschrei- 
bung vom I .  1585: 8. U u riu  et 8 . X a td u rillu . Apian heißt den O r t, in 
Uebereinstimmung m it der M atrikel vom I .  1524, kertoltLÜoven und kered- 
totLÜonen.

S ie g e r ts h o fe n  erscheint als Besitz des edlen keA'iuloeü de 8 iA iüartes- 
stoven**) um das I .  1145 in  tegernseeischen Documenten. (N on . Le ie . 
V I. 80.)

Diese F ilia le  gehörte früher zum Ditramszell'scheu Pfarrvieariat Thann
kirchen; in  der M atrikel vom I .  1740 heißt es: proventus du jus eeolesiae 
udm in is tru t Uruepositus in  v ie tra m b s -^e ll. Erst im  I .  1814 wurde die 
F ilia le  der P farre i Ascholding zugetheilt.

O b e rs te in s b e rg , jetzt zu Perzhofen gezählt, ist um das I .  1080 in  der 
Form Nem nispered beurkundet. (N eu. Ilo ie . V I. 41.)

0  Bei den Höfen des ksrdtrnm. (Förstemann I. 246.)
**) Bei den Höfen des Lixibart. (Iliiä.)

39*
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Zu Ascholding ist geboren 1765 Franz Xaver Berger, 1790 zum Priester geweiht, wurde 
Professor zu Dillingen und Straubing, zuletzt Beneficiat in München, -f den 10. Februar 1827. 
Derselbe veröffentlichte mehrere philologische Schriften und lieferte Mittheilungen zu Aretins Bei
trägen 1804—1805.

2. Aufkirchen a. Würmsee.
Pfarrei mit 1175 Seelen in 225,Häusern.*)

Aufkirchen, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule,
47 S. 6 H .— Kil.

A llm annshausen, D.
Schl., Nbk.................. 38 „ 10 „ 3 „

Assenbuch (nun Leoni), W. 18 „ 5 „ 1 , 5 „
Assenhausen, W. . . . 30 „ 6  „ 2 „
Aufhausen, D ................. 41 „  9 „ 1
Bachhausen, D. . . . 1 0 0  „ 2 2  „ 2 „
B erg , D., Nbk., kgl.

Schl. u. Sommervillen 145 „  31 „ 1 „
B iberkor (mit Filz), D ,

Nbk., u. z. H. . . . 119 „ 22 „  2 „
Farchach, D., Nbk. . 127 „ 30 „ 1 , 5 „
Hammerschmiede, E. . . 7 „ 1 3
Kempfenhausen,

D., Nbk., Schl. . . 65 ,. 14 „ 3

Kreuzweg, z. H. . . . 23 S. 
Martinsholz, E. . . . 10 „ 
Maxhöhe, z. H. (Villen) . 5 „
M örlbach, D., Nbk. . 37 „ 
Rottmannshöhe, E. . . — „ 
Sibbichhausen, W. . . 37 „ 
Wadlhausen, W. . . . 4 „

Haarkirchen, W., Flk. . 33 „ 
Äcking, D., Flk., Schule, -j- 61 „ 

Schützeried, E. . . . 8 „
Walchstatt, D., Flk. . . 65 „

Cndretz, E............................7 „
Unterwaldhauser, E. . . 7 „

Wangen»D., Flk.,Schule, 139 „

4 H .1 Kil.
I  „ 2 „
5 „ 1 „
9 „ 4
1 „ 1,5 „
5 „ 2
3 ,, 4,5 „
5 „ 4
9 „ 6 „
1 7 „

10 „ 5
1 ,, 5
1 „ 5 „

18 „ 8 „
Anmerkungen: 1) Die Ortschaften bei Deutinger Seeleiten, Weiherzotz und Bachjäger werden 

unter diesem Namen nicht mehr erwähnt; neu erscheinen die Ortschaften Berg. Hammer
schmiede, Kreuzweg, Maxhöhe, Rottmannshöhe (Hotel, nur im Sommer bewohnt), Schützen
ried, Endreß und Unterwaldhauser.

2) Im  Pfarrbezirk befinden sich 5 Protestanten (Vicariats Starnberg) und 9 Menoniten.
3) Umfang der Pfarrei circa 30 Kilometer.
4) Wege meist beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt München II. und in die politischen 

Gemeinden Berg, Bachhausen, Kempfenhausen, Höhenrain, Icking und Percha.

I. Pfarrjlh: Aufkirchen, Wallfahrtsort, an der Poststraße von Starnberg nach 
Wolfratshausen, hoch auf einem Hügel des rechten Würmsee-Ufers gelegen. 
Nächste Eisenbahnstation Starnberg, 6 Kilometer entfernt. Post Starnberg.

Pfarrkirche: Erbaut 1500, restaurirt 1625. Gewölbe gothisch, gut er
halten, Verzierungen und Altäre Zopf. Geräumigkeit zureichend.**) Baupflicht 
die Kirche. Spitzthurm mit 3 Glocken. Inschriften: a) Auf der großen 
Glocke: „Divimirn auxiliuiu wauoat sewper uobisoum"; in der Mitte ein 
Kreuz, darunter: „Oousuwatmn 68t"; auf der anderen Seite: „M s  oum 
prol6pia.b6N6cki6at Virxo Na.ria"; am Glockenrande: „Do66 6ru66m äornini, 
tuxito partos ackvorsao, vioit loo ck6 triba ckucka, rackix David. Vllslufa. 
— Dt vorbum oaro faotuin 68t, babitavit in nobis. — Vck bonoroin Öoi 
kusa per IVoIkxanx. Nubinxor. Nonaokii N 1)000X1,V III." b) Auf der 
zweiten: „Wie man sie ert, Giwt sie den Lon. Anno 1734 dem 31 Augusti. 
Süu Naria Dkr stim iob mein Ion. Christof Taller goß mich in München.

*) Die statistischen Daten über diese Pfarrei verdanken wir der Vermittlung des Herrn Stadt- 
pfarrpredigers Ludwig Zipperer.

'*) Hier der Grabstein des Chorherrn Peter Schaffhauser von München, 1 1514. An der 
Äußenmauer das Grabmal des Pfarrherrn Melchior S igl von Aufkirchen, -j- 1642.
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Issllis a Iae8ura pro te^e  r>08 aävooata p ia? ' o) Auf der dritten: „Z u  
M a ria  Ehr ich 's  Lob vermer. Christof Taller goß mich in  München anno 1734 
dem 31 Aug. 8anota ö la ria  Doria et ora pro uodis. D t lid o ro w u r a tü l- 
Kuro, lu lm ino  et tem pestate." Consecrirt am Gallustag 1500. Patrocinium 
am Feste M a riä  H immelfahrt. 1. a lt. öx ., 2 a lt. port. 8s. L . Om. bei 
der Pfarrkirche, dabei eine alte G ru ft der Augustiner. Orgel m it 10 Reg. 
P fa r rg o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Festtagen. Concurs am Patrocinium, 
am Feste M a riä  Geburt und Schutzengelfeste. Ewige Anbetung am 14. A p ril. 
Sept.-Ablässe am Feste der Reinigung, Geburt und unbefleckten Empfängniß 
M a riä . P riv ileg ium : am Schutzengelsonntag päpstlicher Segen. Aushilfe ist 
zu leisten am Feste des hl. Joseph in  M ünsing, am Skapulierfeste in Holz
hausen der P farre i Münsing und am Sebastianifeste in  Starnberg. Außer
ordentliche Andachten: im  Advent Rorate nach Angabe, an den Fastensonntagen 
Oelbergandacht, herkömmlich; an den Fastenfreitagen Kreuzweg, nach Angabe, 
am Gründonnerstag Kreuzweg im  Freien, herkömmlich. Rosenkranz an Sonntagen, 
herkömmlich. B ittgang am 3. M a i nach Ick ing ; vom 3. Sonntag nach Pfingsten 
bis zum Erntefest (M a riä  Namen) werden Bittgänge von Berg zur Pfarrkirche 
gehalten, ohne geistliche Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  11 Jahrtage m it V ig il 
und Requiem, 26 Jahrtage ohne V ig il,  13 Jahrmessen; außerdem 4 Aemter.

R o s e n k ra n z -B ru d e rs c h a ft, zuerst eingeführt am 15. August 1643, 
ordentlich errichtet durch Ins trum en t, äck. Rom 15. August 1721. Jeden 
1. Sonntag im  M onat Nachmittags Rosenkranz und gesungene Litanei; jeden 
Quatemper Seelenamt, Messe und Libera fü r die verstorbenen M itglieder. —  
Ohne Vermögen.

Meßner und Cantor der Lehrer. Meßnerwohnung ein The il des Schul
hauses, welcher der Kirche gehört. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 26995 4 /. 
16 /H., b ) nichtrent.: 12012 47. 7 /H.

Nebenkirchen: 1) A llm a n n s h a u s e n . Erbauungsjahr unbekannt. Zopfstyl. 
Baupflicht die Kirche. Benedicirt. Kuppelthurm m it 2 kleinen Glocken. Patron 
der hl. Priester und M ärty re r V a len tin ; Nebenpatrone die hl. O tt i l ia  und 
Agatha; an den 3 Festtagen dieser Heiligen läßt die Gemeinde h l. Messe 
halten; früher war am S t.  Valentinstage W allfahrt der Flößer von W olfra ts
hausen hieher. 1 a lt. port. —  Meßner ein Bauer. —  Vermögen der Kirche: 
a ) rent.: 540 47., d ) nichtrent.: 722 47. 86 /fi>.

2) B e rg ,  früher bloß Capelle. Ohne bestimmten S ty l.  Benedicirt. 
Spitzthurm m it 2 kleinen Glocken. Patron der h l. Johannes Bapt. 1 a lt. 
po rt. Am Patrocinium hl. A m t; am Feste der hl. Magdalena h l. Messe. —  
Meßner ein Bauer. —  Vermögen der Kirche, welche selbst die Baupflicht hat: 
a ) rent.: 300 47., d ) nichtrent.: 573 47. 85

3) B ib e rk o r ,  früher Capelle. Erbauungsjahr unbekannt. Zopfstyl. Kirche 
sehr baufällig, weßhalb ihre Niederlegung bevorsteht. Baupflicht die Kirche. 
Oons. ckud. Kuppelthurm m it 2 Glöcklein. Patron der hl. Michael. 1 a lt. 
6x. Am Patrocinium hl. Messe. —  Vermögen der Kirche: a ) rent,: 231 47. 
43 /H., 6 ) nichtrent.: 1217 47. 14 /H.

4 ) Farchach. Erbauungsjahr unbekannt. Zopfstyl. Benedicirt. B au 
pflicht die Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken. Patrone die hl. M a rtin  und 
Nikolaus. 3 a lt. port. An den Festen der beiden Patrone hl. Messe; ferner 
12 Monatmessen aus dem Kircheuvermögen und 1 gestiftete Messe. — Meßner 
ein Bauer. — Vermögen der Kirche: a ) reut.: 12574 47. 33 /H., 6 ) nicht
rent.: 7033 47. 77
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5 ) Kem pfenhausen , Schloßkirchlein. Erbauungsjahr unbekannt. Zopf
styl. Satte lthurm  m it 2 Glocken. Benedicirt. Patrone die Heiligen: Anna 
Sylvester und Leonhard. 3 a lt. port. Orgel m it 4 Reg. G o tte s d ie n s t 
am Sonntag vor oder nach S t.  Anna (h l. A m t); am S t.  Leonhards- und 
Sylvestertage angegebene hl. Messe. — G e s t if te t 1 Jahrtag m it V ig il,  Re
quiem und Beimesse und 1 Jahrtag m it Requiem. Zuweilen h l. Messe, nach 
Angabe. —  Meßner der Schloßhausmeister. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 
542 4 /. 87 4 -, b ) nichtrent.: 520 47. 40 4 -

6) M ö r lb a c h , früher Capelle. Erbauungsjahr unbekannt. Baustyl gothisch. 
Baupflicht die Kirche. Kleiner neugebauter Spitztyurm m it 2 Glocken. Bene
dicirt. 1 u lt. port. (hübscher, wohlerhaltener A lta r , spätgothischer Arbeit). 
Patron der h l. Stephan; am Feste des Heiligen G o tte s d ie n s t m it Predigt 
und Am t, durch den Cooperator. Aus dem Kirchenvermögen werden 12 M onat
messen gelesen. —  Meßner ein Bauer. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 
6428 47. 57 4 ., b ) nichtrent.: 5412 47. 6 4 .

Capellen: 1) F ra u e n c a p e lle  M a ria  Trost in  Aufkirchen, an der P fa rr
kirche beim Thurme angebaut. Zopsstyl. I n  neuerer Zeit renovirt. B au
pflicht die Pfarrkirche. Patronin 0 . V. L lu ria . 1 u lt. 6x., auch Kreuzweg, 
dagegen in  der Pfarrkirche keiner.

B e i dieser Capelle besteht die B ru d e rs c h a ft M a ria  vom Troste, m it 
oberhirtlichem Consens vom 4. August 1707 ordentlich errichtet durch I n 
strument vom 20. A p ril 1707; Hauptfest am Schutzengelfeste; Nebenfeste: 
jeder 4. Sonntag im  M onat m it Procession nach dem Amte (früher Vesper). 
Am  Tag nach dem Hauptfeste Seelenamt fü r die verstorbenen Bruderschafts- 
Mitglieder in  der Capelle. —  Capelle und Bruderschaft ohne Vermögen.

2) S ch loß cape lle  B e rg  beim Schlosse Berg, gothisch, m it schönen Ge
mälden. 1 u lt. port. Zuweilen h l. Messe.

3 ) P r iv a tc a p e lle n , in  welchen nicht celebrirt werden kann, befinden sich 
in Aufhausen, beim Schlosse Allmannshausen, in  Sibbichhausen, ferner die 
Schatzlcapelle zwischen Aufkirchen und Kempfenhausen und die Hainzencapelle 
zwischen Aufkirchen und Walchstatt.

I I I .  Filialkirchen: 1) H a a rk irch e n , abseits von der Poststraße von Starnberg 
nach Wolfratshausen südwärts an einem Vicinalwege gelegen. D ie  Kirche ent
stand aus der früheren Schloßcapelle. Restaurirt 1880. Zopfstyl. Zureichend
geräumig. Baupflicht die Kirche. Helmthurm m it 2 Glocken. Benedicirt.
Patrocinium am Feste Peter und Paul. G o tte s d ie n s t jeden 4. Sonntag, 
d. i. im  regelmäßigen Wechsel m it den 3 anderen F ilia le n , durch den Coope
rator. —  Meßner ein Bauer. —  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 2134 47.
29 4 -, 5 ) nichtrent.: 1654 47. 43 4 >

2) Ic k in g ,  an der Straße von München nach Wolfratshausen gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1880. Kein ausgeprägter S ty l.  Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Benedicirt. Satte lthurm  m it 
2 neuen Glocken. T itu lus  das HI. Kreuz. Patrocinium am 3 M a i m it B i t t 
gang der ganzen Pfarrgemeinde hieher. 3 a lt. port. 6m . G o t t esd ie ns t  
im Turnus m it den übrigen F ilia len. 1 Jahrtag m it V ig il und Requiem 
gestiftet. —  Meßner ein Bauer. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 1371 4 /. 
43 4-, 6 ) nichtrent.: 379 47. 10 4 -

3 ) W a lc h  s t a t t ,  östlich abseits von der Straße von Aufkirchen nach
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Wolfratshausen gelegen, früher Schloßcapelle. Ohne bestimmten S ty l.  Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Helmthurm m it 2 Glocken. Bene- 
dicirt. Patron der hl. Bartholomäus, Patrocinium am Sonntag nach dem 
Feste; am selben Tage auch angegebene Messe. 2 a lt. port. G o tte sd ie n s t 
abwechselnd m it den anderen F ilia len. 2 Requiem gestiftet. — Meßner ein 
Bauer. —  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 2785 M i 70 ^ . ,  b ) nichtrent.: 
504 M . 29

4 ) W angen , an der Straße von Starnberg nach München gelegen. E r
bauungsjahr unbekannt. Zopfstyl. Hinreichend geräumig. Baupflicht die Kirche. 
Kuppelthurm m it 2 Glocken. Benedicirt. Patron der hl. Ulrich; Patrocinium 
am Sonntag nach dem Feste. 3 a lt. port. 8s. Om. S ta tt der Orgel ein 
Harmonium. G o tte s d ie n s t jeden 4. Sonntag. —  G e s t if te t 3 Requiem und 
1 hl. Messe. — Meßner der Lehrer des Ortes. —  Vermögen der Kirche: 
a ) rent.: 2220 M . 1 Kj., b ) nichtrent.: 952 4 /. 54 /H.

D er Weg von Aufkirchen nach Leoni ist seit 1856 m it gemauerten Kreuz
wegstationen geschmückt.

IV . Pfarrvrrhältnisse: Präs. S . M .  der König. Fassion: Einnahmen: 3002 47. 
76 ^»., Lasten: 1548 47". 62 /H., Reinertrag: 1454 47. 14 Onuscapital 
bis 1894 m it jährlich 120 47. abzutragen. Widdum: 1 Im 32 a 48 qm —  
3 Tagw. 72 Dezim. Hofraum, Garten und Gebäude, 31 üa 52 a 48 qm —  
92 Ia g w . 72 Dezim. Aecker, 8 ba 32 a 32 qm —  24 Tagw. 48 Dezim. 
Wiesen. Durchschnittsbonität: 8. P farrhaus, um das I .  1690 erbaut, sehr 
geräumig, minder passend, trocken. Oeconomiegebäude 1864 neugebaut, ge
räum ig, nicht praktisch, trocken. Baupflicht bei beiden der Pfarrer. H ilfs 
priester ein Cooperator im  Pfarrhofe. Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 
1634, Trauungs- und Sterbebuch 1675.

V. SchulverlMtnisse: 1) Schule in  Aufkirchen m it 2 Lehrern, 125 Werktags- und
47 Feiertagsschülern.

2) Schule in  Icking m it 1 Lehrer, 45 Werktags- und 15 Feiertagsschülern. 
Schulhaus 1875 erbaut. I n  diese Schule kommen Kinder von Irschenhausen 
der P farrei Schäftlarn.

3) Schule in  Wangen m it 1 Lehrer, 42 Werktags- und 17 Feiertags
schülern. SchulhauS 1876 erbaut. I n  diese Schule kommen Kinder von 
Neufarn der P farre i Schäftlarn.

Mission wurde in den Sechzigerjahren gehalten unter P farrer Lachner.

Meine Rotsten. A u fk irch e n , Ilt'ü irio liaO -) seit seinem ersten Auftreten in  der 
Geschichte schon m it einem Gotteshause begabt, w ird erwähnt unter Bischof 
Gottschalk von Freising (994— 1005), zu dessen Ze it ein G raf O tto  zum Dom- 
stifte in  Freising Oküirm üa m it allem, was dazu gehört und was an Rechten 
damit verbunden is t, als Seelgeräth schenkt. (L lsm lm lbeek, bist. Xrisiuo-. 
I .  2. X . 1153.) E in  hievon etwas abweichendes Regest bei Hundt, Urkk. des 
X . u. X I .  Jahrh . X . 151, schreibt den Ortsnamen „a ä  O lolm 'ilm iO L Am 
29. A p ril 1017 schenkte Kaiser Heinrich der Heilige ein G u t daselbst, prae- 
clium Vkodirolia, das er von Radpoto zu seinem Kammergute erkauft hatte, 
zum bischöflichen Sitze in  Bamberg. (Ratz-. 6oio. IV . 731. («upick.j) Zu 
Anfang des X IV . Jahrh, gehörte Aufkirchen zu dem ausgedehnten freistngischeu

Kirche auf der Anhöhe. —  Das D orf ist zum Unterschiede von den gleichnamigen P fa rr 
orten bei Nannhofen und bei Erding „am  Würmsee" zubcnannt.
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okLoium V erb en  (O b erföh ring ), welches in  der Gegend des Würmsees zu 
M ünsing , D orfen , B e rg , Ambach, Assenhausen und Aufkirchen jährliche Ab
gaben erhob. D e r  E intrag  über letzteren O r t  im  bischöflichen U rbar von 1305 
lautet: KooloÄa. av toü irio lm n  u n ti^u ilu s  so luobu t Ix u roä io s e t poroos II. 
X uno uero  so lu it mliAinis X I I  moäic>8, o räe i V III  m o ä io s , a u e n e  X X  
llloclios, po reu w  v a len tem  I I I  so liäos. (H ev ü e n s ta lle rian a  X . 251 .) A ls 
erster bekannter P fa rre r von Aufkirchen ist beurkundet im I .  1 3 1 0 : N icolaus 
von Pienzenau (O e iss ia n a .)

Gegen Ausgang des M itte la lters w ar Aufkirchen eine berühmte M arien 
w allfahrt geworden. Herzog Albert IV . und sein B ruder S ig ism und  bauten 
die Kirche neu um das I .  1500 . I n  der handschriftlichen Pfarrbeschreibung 
vom I .  1585 berichtet P fa rre r Conrad Adler von seiner P fa r re i ,  die dam als 
in  des edlen und vesten H ern J ö r g  Ligsalzen Hofmark lag, wie folgt: „ S o  ist 
bey der pfarr und Haubtkhyrchen Auffkhyrchen N a r ia  die heilig Junckhfrau vnd 
muetter gottes die maist vnd furnemist P a tron in . Vnd wurde auch durch fürstliche 
auch ander vill geistliche vnd weltliche Eedll vnd uneedll, M a n  und Weibs 
Personen Walfarten halben vill vnd offtmall haimgesuecht. Auch durch I h r  frstl. 
gn. etliche schöne herlichen gotsdienst gehalten . . . I n n  disem gottes Haus 
seindt 4  A lta r , die 3 haißen vnser frauen A lta r , der 4 . haist vnsers Herrenn 
khreutz A ltar."  Unter den Param enten der Kirche wird aufgeführt: „ein schön 
khöstlich R o tt A lta r Thuech, S o  die Hochgebor genedig Hertzogin M axim iliana 
I h r  frl. gn. darzue geschmäht." (Erzb. O rd . Arch.)

Nachdem das Geschlecht der H örw arth  lange J a h r e  die Hosmark Auf
kirchen innegehabt, ging dieselbe um das I .  1670  von J o h a n n  Ludwig F rei
herrn von H örw arth  in den Besitz des Churfürsten Ferdinand M a ria  über. 
M ax Em m anuel, der Absicht seines erlauchten V aters entsprechend, übergab 
am 13. A pril 1688 im Einvernehmen m it Bischof Joseph Clemens von F rei
sing die P fa rre i Aufkirchen dem Kloster der Augustinermönche zu M ünchen, 
welches bis zur S äcularisation  daselbst einen S up erio r und einen Prediger 
nebst zwei anderen Ordensgeistlichen unterhielt.

Schon im  I .  1677  hatte der Churfürst Ferdinand M a ria  sein alternatives 
Besetzungsrecht auf die Propstei Petersberg cedirt, wogegen ihm das ausschließ
liche ju s  p ra e se v ta rx li auf die P farre i Aufkirchen von Freising eingeräumt 
wurde.

B ei Aufhebung des O rdens der Augustiner-Eremiten befindet sich zu Auf
kirchen exponirt: k .  B onaventura Kolb, P farrv icar, ? .  Jo h a n n  Evang. Unter
berger und 1'. Sebastian  Dachauer, nachmals Schulbeneficiat in  Brannenburg 
und bekannter Historiker.

D ie  Pfarrkirche besitzt noch Glasgem älde auf welchen die Herzoge Albert IV . 
und S ig ism und  m it Schutzheiligen abgebildet sind.

Auf dem Renaissance-Hochaltar befanden sich ein zierlich geschnitzter a lt
gothischer Schrein, darin das altdeutsche W allfahrtsbild, eine sitzende M adonna 
m it dem Kinde, von schöner, lebensvoller Auffassung, zu gewahren ist.

Ueber Aufkirchen vgl. D eutinger, ält. M a tr . 88- 328 . 380 . 6 6 0 ; IVeviuA, 
Nox. L a v . I. 210  m. Abb.; 2 a lln , ooä. clixlom. ^ .ustr. IVminK. I. 53. 7 9 ; 
X rK um övta Llai iarine bov ita ti8 , d. i. G u tthaten , erwiesen auf Fürbitte M ariä  
in Auffkirchen 166 6 ; 9. U. U ay llt, N a r ia ls  X uK v8tm iavum , od. M arianischer 
Augustiner-Schatz 1707. S .  4 3 9 ; Hieber, Gel. der andächtige W allfahrer zu 
Aufkirchen 1725; Westenrieder, der W ürm - od. Starnbergersee 1811. S .  97 
bis 1 00 ; Apians Topographie, S .  6 6 ;  Horst, der Würmsee und seine Ufer, 1876.

B e r g ,  psrssö Iocrv8 oum d a ^ l ic a , ist 822  Gegenstand einer Tauschver-
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Handlung zwischen einem gewissen Ootesoalek und dem Bischof H itto  von Frei
sing. Es w ird  der O r t  m it 6o tw §un , Gauting, zusammen genannt. (N s io llö l- 
deek, In8t. l?riswK. I. 2. X . 428.) Wening sagt im  I .  1701 von dem 
churfürstlichen Schloß Perg am Würmsee, welches er in  prächtigem Kupferstiche 
vorführt, daß es vor ungefähr 60 Jahren die Hörwarth hätten erbauen lassen. 
(A . a. O . S . 214.)

B ib e rk o r ,  k ib e ro d a r,* ) kommt um das I .  1080 als das Eigenthum 
eines w ilös  Lt>6rstaräu8 v o r, der sich äs k ibe reüu r et äe nennt.
(H undt, Cartular des K l. Ebersberg, S . 41.)

D ie  Pfarrbeschreibung vom I .  1585 besagt: „D a s  8. W a ll  (der P farre i 
Aufkirchen) haist Piberkha (sie) vnd ist in  des Hern Jö rg  Gaishouers Burgers 
zu München Verwaltung."

Farchach, eurtw  V o ro ü a jä e k ,* *  ***))  früher dem Bischöfe von Freising 
eigen, war um das I .  1090 vom Grafen von Omeras (Ambras) widerrechtlich 
in  Besitz gehalten. (Neieüelbeeü, In8t. X ri8 in§ . I .  1. p. 290.)

I m  I .  1582 erhielt Sebastian Ligsalz aus der abzubrechenden S t.  Nikolaus
kirche in  München die B ilde r des hl. Nikolaus und des hl. Sebastian fü r die 
S t. Nikolauskirche zu Farchach im  Landgerichte Wolfratshausen. (Oberb. Arch. 
IX .  216.)

H a a rk irch e n , b a rte lü r io s tk i,,^ ) w ird im  X . Jahrh , als verwüstetes 
Gotteshaus erwähnt, was Wohl m it den Ungarneinfällen zusammenhängt. Bischof 
Gottschalk (9 9 4 — 1005) vertauscht an die Brüder Ediram und Wolchart im  
verödeten O rte  Hartchiricha, wo ehedem ein geweihtes Gotteshaus w a r, die 
S tätte  der verwüsteten Kirche nebst zwei Zehenten, den einen von Chemphin- 
husa, den anderen von besagtem Kirchorte. Doch sollte der Zehent, wenn die 
Kirche neu erbaut würde, zur selben wieder gehören. (N sioüelböeü, In8t. 
kü'isinA. I .  2. X . 1140.)

I n  hiesigem Gotteshause befinden sich in  altdeutschem Bildwerke die 
12 Apostel dargestellt.

A llm a n n s h a u s e n , uladwuntinAu-s-) oum eoolesia in  üon. 8. k e tr i  
oon8truota, w ird  unter Bischof Atto von Freising (7 8 4 — 810) wiederholt, 
zuerst im  I .  804, genannt (N öio liö lliöeü, bist. X ri8 in§ . I. 2. X . 139. 173.), 
und zu gleicher Zeit von einem dort angestellten Priester Erchanheri (oustos 
venorrrbilw ) uns Kunde gegeben. (U . 6. X . 261.)

D er O r t  heißt noch im  X I I I .  Jah rh . ^.Im itinZön  eurür snxtu vrerck, 
nach Freudensprung In se l W örth im  Würmsee. (O t-ldlius I I .  690.)

I n  der M atrike l vom I .  1524 findet sich V Im a tr iu r iE ü  m it dem 
Patrocinium des hl. Valentin. Um 1595 war der Sitz Hanns Philipp Baum 
gartners Erben, später den Edlen von Hörwarth gehörig.

I c k i n g ,  uä IüüinK6n,-s— s-) w ird im I .  806 von einem gewissen 
Archanolf, so weit es sein eigen war, zum Kloster Schäftlarn geschenkt. (N on . 
Lo io . V I I I .  372.) Um das I .  1180 bildete Jckingen und Walchstadt einen

* )  E rg. B iberbehälter; w ohl ih r  backofenfärmiger B au .
* * )  Haide m it Föhren. (Freudensprung.)

* * * )  Kirche am oder im  W alde.
- r )  D ie  Nachkommen des H a ü m u n t  oder s lk m u n t  (Tempelschutz). (Förstem anu I .  43 .) D er 

Name läßt eine ehemalige heidnische Cultstätte daselbst vermuthen.
4 - - tz )  Bei den Nachkommen des Ik d o  oder I lro .  (Förstemann I  770.)
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eigenen Seelsorgesprengel, den der Abt von Tegernsee zu besetzen hatte. (L le iodsl- 
b6oü I .  2. X . 1358 u. 1360.)

D ie  Pfarrbeschreibung vom I .  1585 sagt: „D a s  2. ü lm ll (der P farrei 
Aufkirchen) haist Jching, lig t auch im  Wolfertzhauser Landtgericht . . .  Es 
seindt auch darinnen 2 A lta r, der O lior A lta r haist sandt Lienharts vnd der 
ander Sandt veichts."

M ö r lb a c h  läßt sich m it LckuIpm'O äs U o rle n p n o i^ ) um das I .  1115 
in  Tegernsee'r Urkunden nachweisen. (N on. Loio. V I. 67.)

I n  hiesiger Kirche existirt noch ein altgothischer A lta r und einzelne A lta r
theile dieses S ty ls  m it einer Reihe von köstlichen B ilde rn , ausgezeichnet durch 
Charakteristik der Köpfe, durch prachtvolles K o lorit und treffliche Landschafts
umgebung. (S ig h a rt.)*) * * )

I n  einem Chorfenster ein feines Glasgemälde m it der S ch rift: Lu sp a r 
von  T n r 2U X irspurK .

K em pfenhausen, O ü o m p ü iu ü im u ,^ )  um 915 dem Kloster Tegernsee 
entrissen, w ird m it seinem Zehent unter Bischof Gottschalk von Freising (994 
bis 1005) aufgeführt. (Uoiedolboolr, ümt. k'iisinss. I. 2. X. 1140.)

Am 25. J u l i  1601 stiftete Servatius Parth, beziehungsweise dessen Bruder 
Arsacius, in  der Capelle zu Kempfenhausen einen Jahrtag m it Spende, von 
dem Pfarrer zu Aufkirchen zu halten. (E in  Auszug aus dem Fundationsbrief 
in  Westenrieders „W ürm - oder Starnbergersee" S . 104.)

E in  schönes B ild  von Mich. Wohlgemuth kam durch den Generalconsul 
Schauß hieher.

W angen kommt als W unKm  um das I .  1225 vor, um welche Zeit die 
Mönche von Schäftlarn einen Hof dortselbst von Ludwig von Widersperch er
kauften. (N on . Uoio. V I I I .  495.)

I n  der M atrike l vom I .  1740 heißt es: Loelosia X ilm lis  s. I lä a lr ie i 
in  1VANA6N 68t n o v its r reasäiüouta, 86ck nouäum alm olutL  nso oon86orrilL.

D ie  hiesige Kirche besitzt einen interessanten altgothischen Kelch.

W a lch s ta tt, VVul6Ü8t6ti,-s-) w ird von einer gewissen W illiburch, so weit 
es ih r eigen w ar, m it Eigenleuten und liegenden Gütern im  I .  806 zum 
Kloster Schäftlarn gegeben, wofür die Geberin von dem Abte und Bischof 
Petto, außer einer Geldsumme und 3 Pferden „ckuo8 orinA 08 (O hrringe) 6t 
n im m  8PNNNM (Spange) in  nnro küdricmto 6t n im m  tunioam cke 86rieo" 
entgegenempfängt. (N on . Lo io . V I I I .  370.)

Walchstatt liegt m it seiner Westhälfte innerhalb einer mächtigen Umwallung, 
deren Nordsront ganz gut, weniger deutlich die Südsront erhalten ist. D er 
Weg von Merlbach her bildet einen tiefeingeschnittenen Hohlweg in  dem Berge, 
auf dem weit dominirend Walchstatt liegt. B e i Icking sind am Hange des

* )  Bach m it Waldrüben besäumt (m orlrs ia, mvi-kel)?
^ 0  Im  Schiff der Kirche, an der Evangelienseite, ist über den Betstühlen ein herrliches A ltar

werk befestigt, das jedenfalls ans einer anderen Kirche stammt. Es ist nur mehr der A ltar- 
schrein m it Flügelthüren und Predella vorhanden. I m  Mittclschrein befindet sich M a riä  
Verkündigung, sehr gut erhalten, eines der schönsten Holzschnitzwerke des M itte la lters. Die 
Figuren haben eine unbeschreibliche Schönheit und Innigkeit der Empfindung. Die ansten 
und innen gemalten Thüren sind (wie die Predella) ebenfalls treffliche Kunstwerke. (Gef. 
M ittheilungen des Herrn Bildhauers G. Entres.)

' ' )  Bei dem Haufe des O lmwpbo. (Förstemann I. 301.)
T )  Bei der Stätte des Walchen oder Römerabkömmlings.
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Ufers, 500 Schritte südlich vom O rte, Spuren römischen Mauerwerkes sichtbar, 
Reste eines Thurm es.*)

W ade lhausen  ist wahrscheinlich das VVaniöuüusöu**) (V^um ludusöu), damals 
m it Kirche, welches im I .  776 als Schenkung zum Kloster Schäftlarn er
scheint. (N o n . Lo ie . V I I I .  366.)
Zu Aufkirchen wirkte in den I .  1724— 1730 als Superior I '.  Gelasius Hieber, Augustiner 

zu München, aus Dinkelsbühl gebürtig. Er theilte sich mit Amort in die Leitung des „karnussus 
Lo ious"; nach seinem am 12. Februar 1731 erfolgten Tode mußte diese Zeitschrift auf längere 
Frist zu erscheinen aufhören. Auch als Prediger und homiletischer Schriftsteller erwarb sich l?. Ge
lasius einen bedeutenden Namen.

Daselbst ist geboren 1687 Balthasar Augustin Albrecht, gest. als Galerieinspektor zu München 
am 1. August 176b. Derselbe, s. Z. ein geschätzter Maler, schuf hauptsächlich religiöse Bilder; 
mehrere Kirchen Münchens, sowie die Klosterkirche zu Schäftlarn besitzen Gemälde oon seiner Hand.

3. Beuerberg.
Organisirte P farre i m it 816 Seelen in  110 Häusern.

Beuerberg, D., Pf.-K., Pf.- Putzlehen, E.................... 4 S . 1H. 1 ,,K il.
S ., Nbk., Kl., Schule 4 390 S . 42 H. - Kil. Schwaig, W .................... 16 „ 2 „ 4

Bachbauer, E.................. 7 ,, 1 „ 1,5 Speck, E .......................... 12 „ 1 ,, 3,2
Bergbauer, E. . . . 9 „ 1 „ 1.4 Waldhauser, E. . . . 3 „ 1 ,. 1
Bierbichl, E.................... 9 „ 1 0 Wammetsberg, W. . . 16 „ 2 „ 1,5
Brandstätt, E. . . . 6 „ 1 „ 1 Winkt, E......................... 13 „ 1 „ 3,2
Filzbuch, W .................... 11 „ ^  „ 3,5 Zwirtslehen, W. . . . 6 „ 2 „ 2 „
Frettenried, W . . . 17 „ 3 „ 1,5 „ Gberherrnhausrii,W.,Flk. 32 „ 5 „ 2 ,,,
Habichtsgraben, z. H. . 13 „ 3 „ 3 Adalsreit, E .................... 10 „ 1 5
Hainzenau, E. . . . 5 „ 1 1,5 „ Babenstuben, E. . . . 7 „ 1 „ 3,2
Höhl, E........................... s „ 1 ,, 1,5 „ Baierlach, E.................... 6 „ 1 ,. 4
Hohenbrnck, E. . . . 7 „ 1 ,, 0,5 Blöcken, W .................... 13 ., 2 „ 2,2
Jmpleiten, E.................. 8 „ 1 ,, 3 „ Bräumann, E. . . . 3 „ 1 ,, 1,2
Lengenwies, W. . . . 9 „ 2 „ 2„ Bruckner, W .................. 11 „ 3 „ 0,2
Loh, W ............................ 13 „ 2 „ 2,„ Haag, E......................... 6 1 „ 2,5
Märzanderl, E. . . . 6 „ 1 ,, 3,., Hofstätt, W. . . . . 23 „ ö ,. 2
Maierhof, E.................... 7 1 ., o,. Schaberer, E.................. 11 ,, 1 .. 1.. „
Maiernwald, W. . . . 23 „ 3 „ 2,„ Sterz, E.......................... 13 „ 1 ., 2 „
Mandl, W ...................... 11 „ 2 „ 2„ Unterherrnhausen, W. . 54 „ 6 „ 3,5 „
Oberfeld, E..................... 5 „ 1 „ 1 Waltersteig, E. . . . 6 „ 1 „ 2,5 „
Oed, E............................. 9 „ 1 „  3,,

A nm erkungen : 1) Bei Deutinger finden sich nicht die Ortschaften Haiuzenau, Hohenbrnck, Maier
hof, Waldhansen, Bräumann und Bruckner.

2) Umfang der Pfarrei circa 24 Kilometer.
3) Wege beschwerlich, weil bergig.
4) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt München 11 und in die politischen 

Gemeinden Beuerberg, Herrnhausen und Eurasburg.

I. Pfarrslh: B e u e rb e rg , an der Loisach und an der Straße von Benediktbeuern 
nach Wolfratshausen gelegen. Nächste Eisenbahnstation Seeshaupt, circa 10 K ilo 
meter entfernt. Post am O rt.

Psacrkii'che: Erbaut 1630. Renaissancestyl. Geräumigkeit mehr als zu
reichend.***) Baupflicht der S taat. Kuppelthurm m it 4 Glocken, wovon die

*) Gef. Mittheilungen des Herrn Hauptmanns Arnold in München.
**) Bei den Häusern des W unilo? Förstemann i. 1250.

Auffallend ist, wie Pfatrisch bemerkt, daß kein einziges Grabdenkmal eines Propstes weder 
aus der vorigen noch in der neueren Kirche sich erhalten hat.
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zweitgrößte gegossen von Bernhard Ernst in  München, die übrigen von Eras
mus Kennerknecht in  Weilheim 1875. Inschriften: a ) auf der großen Glocke: 
„ka trom m , ( M  V 0 6 6  W 6U ts m p li a tr ia  pancki8, lla n ito r 6t ooeli lim in a  
xanäo s iw n l."  b ) A u f der zweiten: „Loos  oruo6w D om in i, 1n§its partos 
uäversuo, v io it leo äv tr ib u  llnäa, ra ä ix  Davick. X lle lu ia . N D O O IX . 
Lanetos oollauclo, ton itrna  repello , lunera  olaucko. LornüurckDrnst iuN üve ftsn  
§088 m ioü ." o) A u f der dritten: ^8aueta N a ria  ora pro nodig." ck) Auf der 
vierten: „ 0  rox  Z loriae ll68U 0d ri8 l6  von i oum paoe. D auästnr 88. 8aora- 
m o n tu w ." 6on8. ckud. Patrocinium am Feste der hl. Apostelfürsten Petrus und 
Paulus. 10 a lt. tix . 88. L . Om. nicht bei der Pfarrkirche, s. unten Gottesackerkirche. 
O rgel m it 21 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Festtagen. 
Ewige Anbetung am l l .  Februar. Sept.-Ablässe am Neujahr, Fastnachts
sonntag und Patrocinium. Außerordentliche Andachten: im  Advent 1 Rorate 
gestiftet, circa 15 nach Angabe. An den 6 Fastensonntagen Oelberg m it Predigt, 
eigens honorirt; an den gewöhnlichen Sonn- und Feiertagen Rosenkranz, an 
den hohen Festtagen Vesper. Maiandachten werden in  der Klosterfrauenkirche 
gehalten. B ittgänge: am Freitag nach Christi H immelfahrt und ebenso an 
einem beliebigen Tag nach dem Erntedankfest B ittgang nach Herrnhausen; an 
allen Samstagen zwischen Kreuzerfindung und Kreuzerhöhung B ittgang in  die 
Gottesackerkirche; ebendahin auch am FesteJohann und Paul; am Annafeste B ittgang 
ex voto nach S t .  Heinrich am See; sämmtliche Bittgänge m it geistlicher Begleitung.

B ru d e rs c h a fte n : 1 ) Rosenkranz-Bruderschaft, eingeführt 1641, ordentlich 
errichtet durch Instrum ent vom 2. Februar 1649 , oberhirtlich conftrm irt am
13. Februar 1716. Hauptfest am Rosenkranzsonntag; an 4 Frauenfesten und 
jeden 1. Sonntag im  M onat Rosenkranz und Procession; je am folgenden 
Tag Seelenamt fü r die verstorbenen M itglieder. —  Vermögen der B ruder
schaft: 600 7>7.

2 ) Skapulier-Bruderschaft; oberhirtlicher Consens ckä. 27. Februar 1726. 
Hauptfest am Skapuliersonntag; die übrigen Convente gemeinsam m it der 
Rosenkranzbruderschaft.

3 ) Verein der christlichen M ü tte r; oberhirtlich errichtet am 6. November, 
aggregirt in  Regensburg am 22. Dezember 1878.

Den Meßnerdienst versieht ein G ütler des O rte s , den Cantordienst der 
Lehrer. —  Rentirendes Vermögen der Kirche: 900 T7.

I I .  Netrenkirchrn: 1) C onventkirche der K lo s te r fra u e n , 1846/47 erbaut, am
14. J u l i  1847 zu Ehren M a r iä  Heimsuchung consecrirt. 3 a lt. 88. Om. 
fü r den Convent. Orgel m it 8 Reg. G o tte s d ie n s t regelmäßig durch den 
Beichtvater des Klosters.

Herz-Jesu-Bruderschast, oberhirtlich errichtet am 18. J u n i 1865, aggregirt 
in  Rom am 25. A p ril 1865. Hauptfest am Herz-Jesu-Feste m it Hochamt und 
Predigt. Jeden 1. Freitag im  M onat Andacht; jährlich 2 hl. Messen fü r die 
lebenden und verstorbenen M itglieder der Bruderschaft.

Ferner besteht hier die Congregation der Marienkinder unter dem Schutze 
der unbefleckten Empfängniß M a riä , des hl. Joseph und der hl. Filomena. 
Oberhirtlich errichtet am 1. J u n i 1865, aggregirt in  Rom am 18. September 
1864. Hauptfest am Feste der unbefleckten Empfängniß M a riä . Jeden 
4. Sonntag im  M onat Versammlung; jeden Donnerstag geistliche Unterhaltung 
und Arbeiten fü r die Armen.

D ie  Baupflicht an der Kirche hat das Kloster. D er Sakristan- und 
Cantordienst w ird vom Kloster aus besorgt.

2) G ottesackerkirche. Erbauungsjahr unbekannt. Zopfstyl. Baupflicht die
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Kirche. 0ou8. «lud. Kuppelthurm m it 3 Glocken; a) erste Glocke: Lartdolom euo 
VVenZle Kat m ie li gossen, k u rz e r in  A in ie ke n , anno L ID O O IIII. 4  tu l- 
^u re  et tewp68tate l ib s ia  nos Dom ine. Verbum  eure laetum 68t. 
8aneta N a ria  v ra  pro nob is ." b) Zweite Glocke: 8aneti apo8to li ke tre  et 
kau le  ora pro nobm. L a it lm ä  IV en^Ie  ete. wie oben. e) D ritte  Glocke: 
„D ran?  4aeob D a lle r w e  keeit Llonaeln anno D om in i 1769. —  Oeeurrite 
sn xe li D om in i, sukvenite 8nneti D e i, "  gestiftet von Joseph Hock. —  kn tro n i 
p rim a rü  88. ?etru8 et ?aulu8, pa tron i 86eunäarii 88. .loaüe« et ?aulu8. 
3 a lt. üx. Om. fü r die ganze P farre i befindet sich bei dieser Kirche. Orgel 
m it 5 Reg. G o tte s d ie n s t am Quatempersonntag im  September, am Feste 
Johannes und Paulus und am Allerseelensonntag. —  S t i f t u n g e n :  30 J a h r
tage m it Requiem und Libera, 11 Jahrmessen. —  Meßner der Pfarrmeßner, 
Cantor der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: a ) rent.: 15280 47. b ) nicht- 
rent. 3500 44.

I I I .  F ilia lk irc h e : O b e rh e rrn h a u s e n , an der Straße von Beuerberg über Gelting 
nach Wolfratshausen, rechts unweit der Loisach gelegen. Erbauungsjahr un
bekannt. Restaurirt 1848. Ohne ausgeprägten S ty l.  Geräumigkeit zureichend. 
Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken, a ) D ie  größere: „?au lu8  
Xopp  K088  w ieb  in  U ineben U D O D X X X III .  b ) D ie  kleinere: 8. V a len tin  
ora le (?) pro  nobi8. 1118. 8ank ta  L la ria  . . . 4 ä a m  8 te r^e r feeit. 
N D O II I . "  Oon8. ckub. 1 a lt. üx. Am Feste des hl. V itu s  und des hl. 
Leonhard je 1 h l. Am t; 7 gestiftete Jahrmessen. —  Meßner ein Bauer von 
Oberherrnhausen, Cantor der Lehrer von Beuerberg. —  Vermögen der Kirche: 
a) rent.: 1098 47., b ) nichtrent.: 510 47.

IV . Psarrverhältn isse: Präs. S . M .  der König. Fassion: Einnahmen: 2405 47., 
Lasten: 514 47., Reinertrag: 1891 44. Widdum: 7 ba 20 a 80 gm —  
21 Tagw. 20 Dezim. Wiesen, 88 a 6 gm —  2 Tagw. 59 Dezim. Holz. Durch
schnittsbonität: 13. P farrhaus, die ehemalige Wohnung des Klosterrichters, 
hinreichend geräumig, passend, jedoch feucht. Oeconomiegebäude: der ehemalige 
Getreidestadel weit vom Pfarrhause entlegen, daher auch unpraktisch. Baupflicht 
bei beiden der S taat. Statusmäßig ein H ilfspriester, fü r welchen Wohnung 
im  Pfarrhause; die Stelle ist zur Zeit unbesetzt. D ie  Matrikelbücher beginnen 
1600.

V . Schulverhältnisse: Schule in  Beuerberg m it 1 Lehrer, 90 Werktags- und 
48 Feiertagsschülern. Aus der P farrei If fe ld o rf kommen Kinder in  die hiesige 
Schule.

V I. K loster: D as ehemalige Augustiner-Chorherrenstift in Beuerberg ist jetzt ein 
Kloster der Salesianerinnen, genannt von der Heimsuchung M ariä . Ih r e  
Conventkirche s. oben.

K le in e  N o ty e n . B e u e rb e rg , L u r ib e iK ,^ ) 6uriberKeu8i8 e e lla , w ird um das 
I .  1110 genannt in dem Lebensabriß der sel. Jung frau  Herluka, welcher den 
berühmten Daulim L e rm iä e n M  zum Verfasser hat. Diese Zelle bewohnte 
der nachmalige erste Propst von Beuerberg, Heinrich m it Namen; eine zweite 
Einsiedelei existirte in  dem nahen L e r^a  und dorthin begab sich die gottselige 
Herluka m it dem genannten Heinrich, m it Paul von Bernried, dessen Schüler

* )  W oh l Berg der Buren, eines deutschen Volksstammes. A u f diesen scheint auch das unferne 
p u r in lo k ,  Baierlach hinzudeuten.
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Gebhard und Frau B ertha , der M utter des R itters O tto von Jringsburg, 
um dem Leichenbegängniß der frommen G epa, der Schwester des Eremiten 
Conrad zu Berg anzuwohnen. Es war um das Fest des hl. Jakobus. 
(3. O retsen , opp. oo. V. VI. p. 171.) Um das I .  1120 gründete Ritter 
O tto  von Jringsburg  mit seinen beiden Brüdern Eberhard und Konrad ̂ ) 
das S tif t  Beuerberg, indem er sein dort gelegens G ut (preckium kniiberss) 
zur Erbauung eines Klosters der regulirten Chorherren bestimmte. Papst 
Calixtus II. bestätigte sein Vorhaben und setzte fest, daß das künftige S tift 
alle vier Ja h re  (sinAulis HULtrienniitz) eine Albe mit Amictus zur lateranen- 
sischen Basilika des hl. Laurentius zu liefern habe; äck. Lateran, 30. März 
1121. (Non. Loio. VI. 403— 404.) D am als bestand schon die nachmalige 
Pfarrkirche zu U. Lieben Frau in Beuerberg, denn der erwähnte erste Propst 
des neuen Klosters, Heinrich (1127— 1164 sal. 1184)), wurde, wie Meichel- 
beck in alten Pergamentbriefen fand, in eben dieser Kirche bestattet. E r findet 
sich urkundlich genannt in dem Documente vom I .  1140, laut dessen Bischof 
O tto der Große das Kloster Schäftlarn wieder herstellte. Dortselbst liest 
man u. a. die Unterschrift: UZo Ualnrious kruspositus U m endsrü 88 . 
(NeioiwIböLÜ, irrst. IVisinA. I. p. 319.) D as neue S tif t  war mit Wäldern 
und Gehöften in seiner unmittelbaren Umgegend, mit Gütern im Jnnthale 
und in Südtiro l je selbst mit 38 Huben in der slavonischen Mark ausgestattet, 
erhielt im Laufe der Zeit mehrere Gotteshäuser und Pfarreien, wie Degern
dorf (1 2 1 2 ), Machtelfing (1277), Münsing (1355) zugetheilt, konnte aber 
trotzdem nie zu rechter Blüthe gelangen, hauptsächlich darum, weil seine Vögte, 
statt auf seine Wohlfahrt bedacht zu sein, es vielfach schädigten. Schon der 
erste bekannte Vogt des S tiftes, Ludwig von Wildeneck, sah sich genöthigt, die 
Advocatie über das Kloster Beuerberg wieder abzutreten, weil er dieselbe großen
t e i l s  zum Nachtheil seiner Schutzbefohlenen geübt hatte; er verzichtete auf 
dieselbe 8 Tage vor S t .  Georgius 1312. (Non. koio. VI. 410.) D er zu 
jener Zeit regierende Propst Konrad I. Gloner wendete viel für die Bibliothek 
des S tiftes auf, für welche er besonders „mit raren Figuren geschriebene" 
Pergamentbücher herschaffte. Noch zur Zeit des Dechants Benno Zaißberger, 
ff 1750, waren nach seinem eigenen Berichte etliche dieser Prachtwerke vor
handen, so namentlich die Opera w oralia  8 . OreAorii LlaZni. (Fortges. 
?aroÄ88U8 Loious I. S .  12— 13.)

Bemerkenswerth ist der Tausch, durch welchen die Pfarrei Münsing in 
den Besitz des Klosters überging. Am 10. Dezember 1355 überließ Bischof 
Albert II. von Freising die genannte Pfarrei dem Propste und dem Convente 
des S tiftes Beuerberg mit allen Rechten, so daß sie von nun an demselben 
völlig incorporirt sein sollte; nur wurde dem damaligen Pfarrherrn, Heinrich 
dem Awinger, auf Lebenszeit der Genuß seiner Pfründe gewährleistet; das 
Kloster jedoch trat die ihm eigenen 38 Huben in der Pfarrei Freuen bei 
Nazent, in der slavonischen Mark und in der Diöcese Aquileja gelegen, dem 
bischöflichen S tuhle von Freising ab. (U eieüeltw eü, trist. IprisillK. II. 1. 
p. 152— 153.)

Wie oben schon angedeutet, erlitt Beuerberg durch seine Vögte vielfachen 
Schaden; so verübte unter Propst Christian (1426— 1431) Kaspar von Thor 
zu Eurasburg gegen das S tif t  verschiedene Feindseligkeiten, denen selbst die

Ueber der Thüre zum Capitelsaale ließ man später das Chronostichon anbringen: 
W tbor sras Otto Ooiiraüv LderkarLe bsats 
IWrbvrß'Le tratrss Vos tenet Vrna plos.
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bayerischen Herzoge nicht E inhalt zu thun vermochten und zur Zeit des Propstes 
Johannes Aichinger (1489— 1502) gerieth das Kloster in einen Proceß m it 
seinem damaligen Vogte, gleichfalls Kaspar von T hor geheißen, wodurch sein 
mühsam gewonnener Wohlstand auf lange vernichtet wurde. Durch eine Capi- 
tulation des Vogtes Eberhard vom T hor zu Hornstein vom Mittwoch nach 
S t .  M atheistag 1510 wurde endlich diesen Uebelständen ein Ziel gesetzt. (N on . 
öo ie . VI. 467 .)

Einer der bedeutendsten Pröpste des S tifte s  w ar Leonhard Mochinger 
(1 5 2 7 — 1563). Unter ihm kam der wandernde Gelehrte S im on  Lusatius nach 
Beuerberg (1528 ) und brachte neues Leben in die Räume des Klosters. B e 
sonders machte er sich verdient um die Chronik von Beuerberg, welche er in 
trefflichem Latein bearbeitete.*) Einige Zeit nach seinem Abgänge im I .  1534 
nahm Propst Leonhard einen einheimischen Priester a ls Lehrer seiner Novizen 
auf. E r schreibt dem Chorherrn H ilarius Perger zu S t .  Veit in Freising, 
N otar des dortigen Generalvicariats, äst. Beurberg den 6 marcij 1555: „ich 
Han ietz zu minsing sider weichnacht her, nachdem mein conventual her sorg 
durch die fürstlich camerrät gen schlaechdorfs verornet ist, ein laypriester Joannem  
Jochär von oeschenloch pürttig vnd im dritten jar meiner junger schülmaister 
gewesen, dem ich auch ein titl geben vnd er m ir noch pis auf künftig m artini 
zu dienen verpflicht, auf die pfar minsing gethan . . . "  (O rig . B rief im 
O rd . Arch.)

Eine Schule bestand zu Beuerberg jedenfalls schon zu Anfang des X IV . J a h r h . ; 
im I .  1301 erscheint in einer dort aufgesetzten Kaufsurkunde „Herm an der 
Schülmaister" als Zeuge. (N on . Loie. V I. 410 .)

Probst Leonhard Mochinger bildete u. a. jenen trefflichen ? .  Kaspar 
Resch heran , der später Domprediger in Regensburg und S tiftspropst in 
S t .  M ang in Stadtam hof wurde (1575 ). (N s tro p . Aglisb. II . 315 .)

Am 6. M ärz 1596 sandte Propst Georg Schreiber (1 5 8 2 — 1600) einen 
Catalog über seine Stiftsbibliothek an die fürstbisch'öflichen Räthe in Freising 
ein. E r verzeichnete darin gegen 500 W erke, wobei aber die Bücher des 
philosophischen und schönwissenschaftlichen Faches nicht gerechnet waren. Hand
schriften waren darunter verhältnißmäßig wenige, desto zahlreicher Jncunabeln, 
zum Theile von großer Seltenheit, wie aus Hupfauers bekanntem Werke er
sichtlich ist.

I n  der traurigen Zeit des Schwedenkrieges wurde Beuerberg vom Feinde 
überfallen und geplündert; bei der gleichzeitig hereinbrechenden Pest floh der ver
diente Propst Eberhard I I I .  in die W älder und fand am Wolfsee einen elenden 
Tod am 25. November 1634. Dessen Nachfolger S im on  Bauhofer (fl 1653) 
stellte die Pfarrkirche von neuem h e r, schmückte seine Gotteshäuser m it reicher 
innerer Einrichtung a u s , vergaß aber dabei nicht die Pflege der Ascese und 
die Wissenschaften. E r vermochte selbst einen seiner Chorherrn, ? .  Ulrich, a ls 
Lehrer der Philosophie nach B eiharting zu senden. Am 11. J u n i  1650 schrieb 
ihm Bischof Veit Adam von Freising: „Lieber gethreuer, w ür werden berichtet, 
daß I h r  Euern eouveutualll k . Vciulriouru vom Closter Beyharting abzufordern 
gedacht, weylen I h r  dessen bey dem Chor selbsten bedürfftig sein soll. Z u 
mahlen aber solche uvoeutivn den Jüngern  daselbsten sehr nachthailig vnd be
schwerlich fallen wurde . . .  a ls ersuechen w ir euch w ollm ainent, I h r  wollet 
Ih m e  ? .  I läu lrieu m  bedeuten Closter Beyharting noch solang alß vngefehrlich

Sie erhielt später den Titel: Viri Oootissiwi I). 8iwonis llnsktii Historik OanouikS 
BszrrborASnsis 8»senlo XVI. 8oripts..
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anderthalb J a h r vergunnen, biß E r ermelten 0ui8uw püiIo8opincum ganz ad- 
sv lv iren  Khinne . . (Abschr. im  erzb. O rd .)

Große Verdienste erwarb sich auch Propst Cajetan Berner aus München 
(1712— 1744). E r legte am 1. M a i 1729 den Grundstein zu einem neuen 
Klostergebäude und brachte dasselbe, trotz der schwierigen Zeitverhältnisse, der 
Vollendung nahe. I m  I .  1730 fand eine V isitation des Klosters statt; bei 
diesem Anlaß wurde ein Verzeichniß der Inw ohner desselben aufgenommen und 
ergab sich, den Prälaten und den Dechant Zaißberger ungerechnet, ein Personal
stand von 12 Chorherren, 2 Clerikernovizen, einem Candidaten der Philosophie 
und einem Laienbruder, der als M a le r bezeichnet w ird. Senior des Capitels 
war k . Eberhard E r t l aus T iß lin g , damals 72 Jahre alt. ? . Augustin 
Saxenhueber aus München fungirte als Pfarrvicar. (Acten d. erzb. O rd .)

Merkwürdig sind die Schicksale des letzten Propstes Paul Hupfauer aus 
W ahl (1802— 1803). Derselbe war als Chorherr Professor der Philosophie 
in  München geworden, aber 1791 durch Lippert seiner Stelle enthoben, ohne 
Z w e ife l, weil er in  den R u f des J llum inatism us gekommen war. I m  
I .  1794 wählten ihn seine M itbrüder zum Propste, doch nach zwei Tagen 
wurde seine W ahl annullirt. I n  Folge des eingetretenen Regierungswechsels 
erhielt er 1799 eine Professur zu Ingolstadt, resp. Landshut; 1802 abermals 
zum Propste gewählt, erlangte er zwar die churfürstliche Bestätigung, mußte 
aber vor Umlauf eines Jahres die Säkularisation seines S tiftes  mitansehen. 
D er Aufhebungscommissär Schultes schrieb schon am 18. A p ril 1803 eine 
Versteigerung von Einrichtungsgegenständen des Klosters aus.

Propst Paul Hupfauer zog sich nach Landshut zurück, woselbst er als 
Professor noch einige Jahre wirkte. Seine 13 Mitconventualen widmeten sich 
fast alle der Seelsorge. D ie  Klostergebäude kamen 1804 durch Kauf an Herrn 
K arl v. Arnhard, späterhin an Freiherrn Franz v. Maderny, dessen Sohn sie 
1835 an die Salesianernonnen zu Dietramszell veräußerte.

I n  Folge der Aufhebung des Klosters wurde das V icariat Beuerberg 
zur selbstständigen Pfarrei erhoben. D er Exconventual Possidius Sterzer 
(1803— 1825) erscheint als erster P farrer daselbst.

D ie  Kreuzcapelle nächst dem Kloster wurde zu Anfang dieses Jahrhunderts 
demolirt.

An altdeutschen Arbeiten befinden sich in  Beuerberg 4 große Reliefs von 
Holz, S t. P e tri Befreiung aus dem Kerker, seine Kreuzigung und S t.  Pauls 
Bekehrung darstellend.

S a le s ia n e r in n e n -K lo s te r  B e u e rb e rg . D a  das Kloster der Sale- 
sianerinnen zu Dietramszell nicht mehr genügte, die vielen Aspirantinnen und 
die Zöglinge, die sich meldeten, zu beherbergen, wurde die S tiftu n g  eines 
zweiten Salesianerinnen-Klosters in  dieser Gegend von vielen Seiten gewünscht, 
weßhalb die damalige Oberin des Klosters Dietramszell (nach Einholung der 
landesherrlichen und oberhirtlichen Bewilligung) von dem Gutsbesitzer von 
Beuerberg, Herrn Baron von Maderny, drei Flügel des Hauptgebäudes, zwei 
Gärten und S ta llung zu genanntem Zwecke erwarb. Später gewann das 
Kloster noch andere anstoßende Räumlichkeiten und einen Oeconomiehof; auch 
mußte eine Kirche und ein Chor errichtet und ein neues Schulhaus auf Kosten 
des Klosters hergestellt werden, da m it Auflösung des S tiftes  das Schullokal 
in  den am Hofthore befindlichen Flügel des Klosters verlegt worden w a r, der 
nun als Wohnung des Beichtvaters dienen sollte.

D ie  Oberin des Klosters Dietramszell bestimmte fü r die neue S tiftung  
7 Profeßschwestern, 1 Windenschwester und 5 Novizinnen.
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Am 20. September 1846 fand die feierliche Insta lla tion derselben durch 
den erzbischöflichen und den von der königlichen Regierung beordneten Com- 
missär statt.

Gottes Segen war sichtlich m it der neuen S tiftu n g ; es meldeten sich 
bald viele Zöglinge und belebten die verödeten Räume.

Am 15. Dezember 1846 wurde der fü r den Convent gebaute Chor ein
geweiht, und durch den Hochw. Herrn Erzbischof, C arl G ra f Reisach, am 
14. J u l i  das neue Kloster-Kirchlein zu Ehren M a riä  Heimsuchung consecrirt, 
welches Geheimniß das B ild  des Hochaltares darstellt.

Am 14. A p ril 1850 wurde der innerhalb der Klausur befindliche Convent- 
Gottesacker eingeweiht, der an die östliche M auer der Pfarrkirche grenzt. I m  
I .  1851 und 1852 empfing die Ordensgemeinde vom Heiligen Vater Papst 
P ius IX . ,  durch Verm ittlung einiger frommer Freunde und Gönner des Hauses, 
die Reliquien der hl. Adelaidis und Eutropia, V . s t U ., als Geschenk. M i t  
künstlerischer Faßarbeit umkleidet, ruhen diese kostbaren Schätze nun zur allge
meinen Verehrung im  Convent-Chore.

I m  I .  1862 wurde von Beuerberg aus ein Salesianerinnen-Kloster zu 
Münster und nach dessen Vollenvung ein zweites zu Moselweis bei Koblenz gegründet.

I m  Prüfungssaale findet sich ein schönes, kostbares Oelbild, die hl. J o 
hanna Franziska von Chantal vorstellend, ein Geschenk Ih r e r  Königl. Hoheit 
der Herzogin von Bayern , Erbprinzessin Helene von Thurn und T ax is , von 
ihrer eigenen Hand gemalt.

Ueber Beuerberg vgl. Deutingers ält. M a tr. M . 36. 329. 381; P . Psat- 
risch, Geschichte des Chorherreustiftes Beuerberg. München 1876; ke trus, 
O srm uuiu Oa-nou. ^uKustiu iuug. I. 164 sg .; FVsuiug', T opo^rup triu  kuva - 
r ia s  I .  254 m. Abb.; Neufortgesetzter krrrnussus Lo isus I .  5 — 46. I I .  124 
bis 129. V . 275— 288. (Gesch. d. K l. Beuerberg, verf. v. Chorh. Benno 
Zaißberger); Oberb. Arch. V I I I .  253— 257; Uunck - ( Is rvo lä , N s tw p o lis  
KalisburKsus. I I .  92— 95; Kalender fü r kath. Christen 1861. S .  91 m. Abb.; 
Hirschings Klosterlexicon I. 379 — 383; Apians Topographie von Bayern, 
S . 66.

H e rrn h a u s e n  w ird m it L b s r lla rä  äs ü s rru ü u s s ii,* )  einem J rin g s - 
burger, um das I .  1075 urkundlich genannt. (N on . Lo is . V I. 40.) Am 
M ittwoch vor D ionys 1362 stiftete Propst Conrad IV . Saxo eine ewige 
Wochenmesse und ein ewiges Licht in  der Capelle zu Oberherrnhausen „darin  
der h l. Valentin und hl. Ve it rastend sind." (Pfatrisch, Gesch. v. Beuerberg, 
S . 41.)

B a ie r la c h  kommt um das I .  880 als p u r iu lo d ^ )  (N e isüslbsok, I. 2. 
X . 868), H o f s t ä t t  um das I .  1090 als ü o ls ts tsu  (Ib iä . I. 1. p. 289) vor.

Das S t if t  Beuerberg konnte sich mehrerer literarisch verdienter Männer rühmen. Als Fort- 
setzer der Chronik des schon besprochenen S im on Lnsatins sind die Chorherren Johann Jakob 
Holzhey ( X V I I .  Jahrh.! und Prosper Prandtner ( X V I I ! .  Jahrh.) zn nennen. Ersterer führte die 
Stiftschronik bis zum I .  1601, letzterer bis 1766 fort. Propst Ulrich I I I .  Pyrson aus München 
gab 1659 eine l'ü e o loA in  tünelam öntalis, Propst P au l Steinherr aus Beuerberg ein V ia tioura  
X uA nstin innu in  qunclris llnn ln  1674 heraus. Auch der Chorherr Otto Grosch, ch 1753, machte 
sich durch eine Geschichte der W allfahrt S t. Heinrich '-753, der Chorherr Benno Zaitzberger aus 
Erding, ch 10. M a i 1750, durch mehre philosophische und theologische Werke schriftstellerisch bekannt. 
Der letzte Propst P a u l Hupfaner, P 14. J u n i 1808, beschrieb die zn Beuerberg vorhandenen „Druck

es Wahrscheinlich bei den Häusern des H srio . Förstemann l. 616. 
** )  Gehölz der Buren (Name eines deutschen Stammes).
Westermayer: Diöcesan-Beschreibung. III. 40
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stücke aus dem X V . Jahrhundert" Augsburg 1794 (m it Holzschnitten); auch existirt von ihm die 
Schrift: „Uber den Passauischen Domherrn Paulus W ann" Landshut 1801, und mehrere Aufsätze, 
die in  Baaders gel. Bayern, S . 544, erwähnt sind. Töpsl, in  seinem ^ ilie n o llu s ", führt auch 
den Propst Cajetan Gerstlacher, -s 1751, unter den Schriftstellern an.

Z u  Oberherrnhausen ist geb. 1773 Bonifatins Urban, Erzbischof von Bamberg, der an
fänglich Chorherr zu Beuerberg, später Professor und Prinzenerzieher, 1832 Domdechant in  Regens
burg wurde, um 10 Jahre später zum Metropoliten von Bamberg aufzusteigen. E r starb am 
9. Januar 1858. V g l. über ihn: Kalender für tath. Christen 1861. S . 122 m it Porte.

Zu  Beuerberg ist geboren 1772 Corbinian Riedhofer als Sohn eines Klosterrichters. Zu 
Benedictbeuern trat derselbe in  den Benedictinerorden, legte zu R ott das Gelübde ab, erhielt 1796 
die Priesterweihe und wurde in  der Folge Professor der Musik; nach der Säkularisation erhielt er 
die P farre i Uttighofen im Bisthum Passau. Von ihm existirt eine große Anzahl ascetijcher und 
homiletischer Schriften, woraus w ir  nennen: Alphab. Vorrathsbuch fü r Prediger. 2 Bde. Augsb. 
1825. E r starb am 14. Dezember 1839.

4. Deining.
Organisirte P farre i m it 1130 Seelen in  213 Häusern.

Deining, D., P f.-K ., P f.-S ., Schule, ^
270 S . 46 H. —  K il. 

H o rn s te in ,  D . m itCap. 37 „ 18 „ 2 „
Egling, D., Flk., B fc.-S .,

Schule, ^  . . . .  178 „  36 „  6 „
Dettenhausen, D . . . . 78 „ 13 „ 2,, „
Oberegling, z. H. . 78 „  13 „ 7 „

Ergertshausen, D ., Flk.,
B fc.-S ., > ! - * ) . . . 99 S.  19 H . —

Riedhof, E ....................... 8 „ 1 „ 1,7
Sachsenhausen, W. . . 31 „ 6 „ 1 „

Neufahrn,D.,Flk.,Schule,-1 209 „ 4» „  2
Puppling. D., Flk., >b . 92 „ 21 „ 3 „

A n m e rk u n g e n : 1) Die Ortschaften Aumühle und Au bei Puppling wurden den nächstgelegenen 
größeren Ortschaften zugerechnet; Hochreit und Kaltenbach werden nicht mehr erwähnt.

2) I n  der P farrei befinden sich 10 Protestanten, nach München eingepfarrt.
3) Umfang der P farre i 15 Kilometer.
4) Wege gut, theilweise beschwerlich.
5) Die Ortschaften der P farre i gehören in  das Bezirksamt München I I  und in  die politischen 

Gemeinden Deining, Egling, Ergertshausen und Neufahrn.
6) D ingharting, ehemals Expositur der P farre i Deining, wurde 1873 zur P farre i erhoben.

I .  P fa rrs th : D e in in g ,  an der Straße von München nach Tölz gelegen. Nächste 
Eisenbahnstation Deisenhofen, 4  Kilometer entfernt. Post Ebenhausen.

P farrkirche: Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1869/70. Zopfstyl. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 
3 Glocken. Ocws. äub. Patrocinium am Feste des hl. Nikolaus. 3 u lt. 6x. 
8s. L . Om. bei der Pfarrkirche. Orgel m it 6 Reg. (schlecht). P f a r r -  
g o tte sd ie n s t an allen Sonn- und Festtagen. Concurs am Patrocinium, am 
Sonntag nach S t .  Sebastian, am Passionssonntag und Portiunkula. Ewige 
Anbetung am 30. M a i. Sept.-Ablässe am Patrocinium, Sonntag nach S t.  Se
bastian und Kirchweih. Außerordentliche Andachten: im  Advent Rorate, nach 
Angabe, an den gewöhnlichen Sonntagen des Jahres Rosenkranz. —  S t i f 
tu n g e n : 23 Jahrtage ohne V ig il,  8 Jahrmessen. —  Den Meßnerdienst ver
sieht der Lehrer m it einem G ehilfen, den Cantordienst der Lehrer. Eigenes 
Meßnerhaus nicht vorhanden. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 6540 44. 
k )  nichtrent.: 8659 44.

C a p e lle  in  H o rn s te in , 1869 erbaut, ohne ausgeprägten S ty l.  B au 
pflicht die Ortsgemeinde. Benedicirt am 24. A p ril 1870. Kleiner Spitzthurm

* )  Entfernung vom Benesicialsltze aus berechnet.
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m it 2 Glocken. Patron der hl. Georgius. 1 a lt. port. G o tte s d ie n s t am 
Patrocinium (Sonntag nach S t.  Georg) durch den Pfarrer. — Den Meßner
dienst versieht ein Ortsbewohner. — Capelle ohne Vermögen.

I I .  P fa rrv rrh iiltm sse : Präs. S . M .  der König. Fassion: Einnahmen: 1651 47. 
36 ^ . ,  Lasten: 44 4 /. 35 ^>., Reinertrag: 1607 117. 1 W iddum: 7 ka 
81 a 32 cfw —  22 Tagw. 98 Dezim. Aecker. Durchschnittsbonität: 9. 
P farrhaus: Erbauungsjahr unbekannt. Sehr geräumig, passend, zu ebener Erde 
feucht. Oeconomiegebäude gut erhalten. Baupflicht bei beiden der S taat. 
D ie  Matrikelbücher beginnen im  X V I. Jahrh . — D ie  Beneficien Egling und 
Ergertshausen s. unten.

I I I .  S chu lv rrM tn issc : 1) Schule in Deining m it 1 Lehrer, 65 Werktags- und 
32 Feiertagsschülern.

2) Schule in  Egling und Neufahrn s. unten.

Uenesicium Egling.
I.  Genestcialsth: E g l in g ,  an der Straße von Deining nach Tölz gelegen. Nächste 

Eisenbahnstationen Sauerlach und Deisenhofen. Post Wolfratshausen.

Filialkirche: E g lin g . Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1879. Ohne 
ausgeprägten S ty l.  Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppel- 
thurm m it 2 Glocken, die eine gegossen 1780 , die andere von Wolsgang 
Hubinger 1829. Oous. ctub. Patron der hl. M a r t in ; Patrocinium am 
Sonntag vor oder nach dem Feste desselben. 3 a lt. Lx . 8s. Om. bei der 
Kirche.*) Orgel m it 6 Reg. G o tte s d ie n s t an allen Sonn- und Feiertagen 
m it Am t und Vortrag, sowie Rosenkranz und Christenlehre Nachmittags vom 
Beneficiumsverweser zu halten. —  S t i f t u n g e n :  3 Jahrtage m it Requiem 
ohne V ig il, 2 davon m it Beimesse; 4 Jahrmessen. —  Den Meßnerdienst ver
sieht der Meßnergütler von Egling, den Cantordienst der Lehrer daselbst. — 
Vermögen (confundirt m it dem Vermögen der Kirche S t.  Sebald): a ) ren t.: 
2077 4L 14 ^ . ,  b ) nichtrent.: 4564 4L  57

I I .  Nebrnkirche: S t .  S e b a ld . Erbauungsjahr unbekannt. Ohne bestimmten 
S ty l.  Restaurirt 1878. Baupflicht die Kirche. Oons. äud. 2 kleine Glocken. 
Patron der hl. Sebald. Patrocinium am Sonntag vor oder nach dem 
19. August. 1 a lt. port. (auf 2 anderen vorhandenen Altären kann nicht cele- 
b r ir t werden). Wöchentlich 1 Stiftmesse, außerdem G o tte s d ie n s t am P atro 
cinium und viele hl. Messen, nach Angabe. —  G e s tifte t: 52 Wochenmessen 
(Gaisreiter'sche S tiftu n g ). —  Meßner und Cantor wie bei Egling. — V er
mögen der Kirche m it dem von S t. M a rtin  confundirt.

I I I .  Geiieficialverhältnisse: D as Jncuratbeneficium Egling wurde 1512 von den 
Kirchenpflegern und der Gemeinde Egling gestiftet. Unterm 7. M ärz 1879 
wurde dem Beneficiaten in  der Eigenschaft eines Verwesers und in  Dependenz 
vom Pfarramte Deining die Seelsorge fü r den Filialbezirk Egling übertragen, 
welche bis dahin von Ergertshausen aus versehen worden war. Besetzungs-

*) I n  diesem Friedhofe nächst der Kirchenmauer liegt der Grabstein des R itters Sebald Eglinger, 
-j- 1472.

40*
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recht die Kirchenverwaltung Egling. Obligatmessen nach Reduction vom 1 . 1879 
wöchentlich 2. Einnahmen: 906 47. 12 ^>., Lasten: 92 47. 11 ^>., Rein
ertrag: 814 47. 1 /H. Gesammtgrundbesitz an Garten, Aeckern, Wiesen, W a l
dung, T o rf- und Moosgründen 19 da 78 u 12 ym  —  58 Tagw. 18 Dezim. 
Benesicialhaus hinreichend geräumig, in  gutem Stande, Wohnung und Oeco- 
nomiegebäude beisammen. Baupflicht die Gemeinde.

IV . Schulveichältnisse: Schule in  Egling m it 1 Lehrer, 53 Werktags- und 13 Feier
tagsschülern. Schulhaus 1877 erbaut.

Euratöenesicium Ergertshausen.
I .  Curatiesch: E rg e rts h a u s e n , an einer Vicinalstraße von Deining nach Neu

fahrn, ziemlich hoch und einsam gelegen. Nächste Eisenbahnstationen Sauerlach, 
9 Kilometer, und Deisenhofen, 11 Kilometer entfernt. Post Wolfratshausen, 
woher der Postbote kommt.

Luraliekicche: E rg e rtsh a u se n . Erbauungsjahr unbekannt. Ohne ein
heitlichen S ty l.  Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Sattelthurm  
m it 3 Glocken; die größere (zersprungen) trägt die In sch rift: „8unoto8 ool- 
luucko, ton itruu  oto. —  Bernhard Ernst in  München goß mich 1660; mein 
Ton geht weit ins Gäu hinaus, dem Volk ru f (ich zu Gottes H aus)." D ie  
m ittlere: „D ens sunotus, lo r tis  8unotu8, im m ortu lm  sanotus. Z u  Gottes 
Haus geb ich einen lieblichen T on ; Bernhard Ernst goß mich in  München 
1660." D ie  kleinere: „ 8 i t  nomon D om in i bonocliotum in  8uooulum.
Paulus Kopp goß mich in  München 1690." Dons. äub. Patrocinium am 
Feste M a riä  Himmelfahrt. 3 u lt. üx. 8s. 6 w . O rgel m it 6 Reg. (schlecht). 
G o t t e s d i e n s t  regelmäßig durch den Beneficiaten. Ewige Anbetung am 
17. Dezember. Sept.-Ablässe am Patrocinium und am Feste der unbefleckten 
Empfängniß M a riä . Aushilfe bei der Pfarrkirche Deining ist zu leisten an 
den 4 Concurstagen daselbst, vgl. oben. I n  der Fastenzeit 5m al Oelberg
andacht m it Predigt, fre iw illig . B ittgang am Sonntag nach M a riä  H immel
fahrt nach S t.  Sebald in Egling und am Samstag nach Bonaventura zum 
hl. Leonhard in Harmating. —  S t i f tu n g e n :  6 Jahrtage ohne V ig il,  dazu 
5 Beimessen, 9 Jahrmessen. —  Den Meßnerdienst versteht der Schmied von 
Ergertshausen, den Cantordienst der Lehrer von Neufahrn. — Rent. Kirchen
vermögen: 20076 47. 95 /H.

I I .  F ilia lk irchen : 1) N e u fa h rn , abseits der Straße von Egling nach W o lfra ts 
hausen gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Kein einheitlicher S ty l. Baupflicht 
die Kirche. Oorm. (lud. Satte lthurm  m it 3 Glocken. Alle 3 tragen die I n 
schrift: „8umptil>U8 Oommnnitutm lüsutüdrn Irma, ul) A nton io  OdoiuEÜor 
in  koiokonkull. 4öo Dow. 1863," dazu noch u) die erste: „cko8u I4 I i  Doi 
wmeroi'o m e i" ;  b) die zweite: ,,4.ve v irK O  xlorio8u in to r omno8 8pooio8u;" 
e) die dritte: „ I t s  ucl cko86pü." Patron der hl. Johannes Bapt. 3 u lt. üx. 
88. Om. O rgel m it 6 Reg. G o t te sd ie ns t  durch den Beneficiaten jeden 3. S onn
tag im  M onat, ferner am Patrocinium, am Frohnleichnamssonntag, am Sonntag 
nach S t.  Magdalena, am Rosenkranzsonntag, am Oster- und Pfingstmontag, am 
Feste S t.  Benno und Peter und P au l; am allgemeinen Kirchweihfeste wechselt 
der Gottesdienst zwischen Ergertshausen und Neufahrn; am 3. November Gottes
dienst fü r die verstorbenen Christgläubigen. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahräm ter und
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6 Jahrmessen. — Meßner und Cantor der Lehrer von Neufahrn. — Rent. 
Vermögen der Kirche: 15462 37. 62 /H.

I n  Neufahrn existirt eine Leonhardscapelle, früher Kirche des hl. S e 
bastian. Gegenwärtig wird dort nicht mehr celebrirt. — Vermögen der Ca
pelle: 1593 Hs. 50

2) P u p p l in g ,  unweit der I s a r  an der S traße von Wolfratshausen 
nach Tölz gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Kein ausgeprägter S ty l. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm mit 2 Glocken; auf 
einer die Inschrift: „3. 6 . IluIIor w s t'eeit Nonuedü. 3rm o Dom. 1 7 883  
Oons. äud. Patron der hl. Georgius, Patrocinium am Sonntag nach dem 
Feste. 1 ult. üx. Om. bei der Kirche. G o t t e s d i e n s t  am Patrocinium, am 
4. November für die Abgestorbenen. Ges t i f t e t :  1 Jah ram t. — Meßner ein 
Gütler des O rtes, Cantor der Lehrer von Neufahrn. — Rent. Vermögen der 
Kirche: 1388 Hl. 81

III . Cnratieverhliltnlffe: D as Beneficium in Ergertshausen wurde 1467 gestiftet
durch den Pfarrer Jo h . Huetter von Wolfratshausen und die Kirchpröpste Ulrich 
Wagner und Konrad Frumber von Ergertshausen. Besetzungsrecht S .  M . der 
König im Wechsel mit dem Pfarrer von Wolfratshausen und der Kirchen- 
verwaltnng Ergertshausen. Zahl der Obligatmessen ursprünglich wöchentlich 6; 
nach wiederholter Reduction sind jetzt noch jährlich 52 Beneficialmessen zu 
persolviren. I m  I .  1815 wurde aus den Filialbezirken Egling und Ergerts
hausen eine Expositur gebildet und die Seelsorge in derselben dem Beneficiaten 
von Ergertshausen übertragen. S eit 1879 ist die Seelsorge für den Filial- 
bezirk Egling provisorisch dem Beneficiaten von Egling übertragen, und ist 
also der Beneficiat von Ergertshausen seither nur mehr Curat für den 
Filialbezirk Ergertshausen. — Einnahmen: 1266 37. 75 ^ . ,  Lasten: 82 37. 
10 /H., Reinertrag: 1184 37. 65 oA. Zwei Onuscapitalien bis 1889 incl. 
das eine mit jährlich 25 3/., das andere mit jährlich 13 37. zu tilgen. — 
Widdum: 6 liu 5 g. 54 gm — 17 Tagw. 81 Dezim. Aecker, 2 du 93 u 
42 — 8 Tagw. 63 Dezim. Wiesen, 3 du 17 u 22 gm — 9 Tagw.
33 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 10. Beneficialhaus geräumig, zu ebener 
Erde feucht, baufällig. Oeconomiegebäude: Stadel und Stallung an das Wohn
haus angebaut, in ziemlich gutem Stande. Baupflicht bei beiden der Psründe- 
besitzer. Die Matrikelbücher beginnen 1815.

IV . SchuivcrlMtnisse: Schule in Neufahrn mit 1 Lehrer, 64 Werktags- und 
21 Feiertagsschülern.

Kleine Nöthen. D e in in g , uä  OiliillinAn«*) oevlosiu, gehörte zu dem ursprüng
lichen Dotationsgute, mit welchem der Priester Waltrich (angeblich Dechant zu 
Deining**), nachmaliger Bischof von Passau, im I .  762 seine S tiftung , das 
Kloster Schäftlarn, ausstattete. (Non. Ooio. VIII. 363.)

I m  IX. Ja h rh , war Deining der Sitz eines Grafen. Um das I .  865 
trat Bischof Anno von Freising tauschweise dem Grafen Meginhard zu Deining 
(clidninKu) einen Weg von 30 Fuß Länge und 10 Fuß Breite ab, damit er 
anständig zur Kirche gehen keimte. (Noiedeldeed, bist. bd-isinK. I. 2. X. 763.) 
I n  späterer Zeit war dahier ein Edelgeschlecht begütert; so erscheinen um das

3  Vielleicht: die Nachkommen des 1'iodan oder D io lm uo. Förstemann I . 1104.
Decanc im heutigen S in n e  gab es in jener Zeit noch nicht; indes; mögen die 3 ,1-otiipresbx- 
tsn i eine ähnliche S tellu n g  eingenommen haben.
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I .  1150 Oerrioü 6t v ie tp re d t äs O m illALri zu Schäftlarn als Zeugen. 
(N on. Loio. V I I I .  389.)

I n  der M atrike l des Bischofs Konrad I I I .  vom I .  1315 w ird  Deining 
als P farre i aufgeführt; aber schon um das I .  1170 ist der erste sicher be
kannte P farrer des Ortes Oüounruäusxlodunus äe H in n in M u  beurkundet. (L ion, 
öo io . V I. 142.) Am M ontag vor S t.  Jakobstag 1453 verkauft Heinrich 
R udolf aus seinem Hofe zu Deyning auf dem Friedrich der M a y r aufsitzt 
eine G il t  von 2 A 7 ft der langen Münchner Pfening als Seelgeräth. (N on . 
ko io . X X I .  156.) Obwohl die Pfarrkirche zu Deining zu den ersten Be
sitzungen des Klosters Schäftlarn gehörte, ging sie doch im  Laufe der Zeit dem
selben völlig verloren. Zu Anfang des X V I .  Jahrh , wurde diese Unbill der 
Zeit wieder gut gemacht. Am 31. August 1522 incorporirte Papst Hadrian V I. 
die hiesige P farre i (eoolesinm sanoti X ioo la i in  N sinm K ), wie schon sein 
Vorgänger Leo X . beschlossen hatte, der Propstei Schäftlarn (m onnstsrio  per 
k re xo s itn in  Knbm'unri solito in  Lo lle tU m n). D a fü r wurde die S t.  Georgs
capelle in  Weng (OapeUu sunoti OsorKÜ in  VVs ilie rn )  damals der P farrei 
Mässenhausen, über welche die Herzoge von Bayern früher das Patronatsrecht 
übten, dem Bischöfe Ph ilipp  von Freising m it allen Rechten überlassen. (B u lle  
(deren Siegel abgerissen) im  erzb. O rd .)

I n  der handschriftlichen Pfarrbeschreibung vom I .  1585 schreibt der 
V icar Johannes Ju n g w irtt über D ein ing: „D ise pfarr gehörtt zue dem khloster 
Schöfftlern, lig t in  der Hofmarkh Horstein des Edlen vnd Vesten hanß Sym undt 
von Seybolstorff vnd ich . . . mueß Jerlich absent geben 52 fl., auch zwen 
Coopratores halten." D ie  4 A ltäre der Pfarrkirche waren nach dieser D a r
legung dem hl. Nikolaus, der sel. Jungfrau , der hl. M artha  und der hl. B a r
bara geweiht. ( Ib iä .)

I m  Laufe des X V I I .  und X V I I I .  Jahrh , setzte der Abt von Schäftlarn 
(früher Propst geheißen) meist Conventualen als Pfarrvicare und Cooperatoren 
auf den Widem zu D e in ing ; so waren im  I .  1758 0 . Augustin Rodier und 
als Hilfspriester ? . Hermann S tro b l,  beide aus München gebürtig, hier ex- 
pon irt.

Nach Aufhebung des Klosters Schäftlarn erscheint der Exprämonstratenser 
Adalbert Baader als P farrvicar dahier, vom I .  1815 an t r it t  derselbe als 
wirklicher P farrer auf.

Von der hiesigen Pfarrkirche bemerkt die schmid'sche M atrike l: „ I n  üuo 
606 l 68 iu  oonspicntnr sepulturu i l lu s t i in in  O om inorum  cle Zs^boltstorük."

Ueber Deining vgl. Deutingers ält. M a tr. §§. 332. 382. 662; Oberb. 
Arch. X . 3. >L>. 22; Hohn, A tlas von Bayern, Oberb. S . 116; Apian, Topo
graphie von Bayern, S . 69.

N e u fa h rn  ist m it IV u llinus äe ü iv a rn * )  um das I .  1140 documentirt. 
(N on. Loio. V I I I .  128.)

Südwestlich von Neufahrn zeigen sich Schanzen, deren Ursprung ungewiß.
D ie  Pfarrbeschreibung vom I .  1585 bemerkt: „ in  dise fil ia l ist auch 

ein Wochenmeß gestiffi, welche ein yeder Caplan von Deining verrichten mueß, 
darvon gibt man Järlich  2 f t . "

I n  einem Pfeiler der Kirche befindet sich noch eine bemerkenswerthe 
Sacramentsnische.

P u p p lin g ,  p u p p m in K g .,^ ) kommt unter Bischof H itto  von Freising

Neue Fuhr oder Fahrt, d. h. Niederlassung. (Freudensprung.) 
** )  Vielleicht: Die Nachkommen des k o p ili?  Förstemann I. 272.
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' vor. I m  I .  821 übergibt Priester Reginpald von Puppininga die dortige 
Kirche nebst Zubehör und seine eigene Person der Domkirche zu Freising. 
(N s is lis lliso k , b is t. V ris inK . I .  2. X . 422.)

I n  der Nähe von Puppling wurden drei alte Grabhügel aufgefunden. 
(Oberb. Arch. I .  128.)

E g lin g ,  aä sKÜinKas* *) soslssia Iiaptisinalis, gehört zu jenen Tauf
kirchen, um deren Besitz von 795— 804 zwischen Freising und Tegernsee S tre it 
schwebte. (Ueisliolbsok, bist. VrisinK. I. 2. 17. 121.) D ie  Kirche blieb im  
Besitze des S tiftes Tegernsee; Abt Rupert nennt um das I .  1170 den P fa rr- 
herrn Konrad von Deining: Lsolssis nostrs ÜKsIinKsn Provisor. (N on. 
vo io . V I. 142.)

Es saß hier ein bedeutendes Edelgeschlecht; um das I .  1095 ist zu 
Tegernsee L ls inrious äs Lxs IivA S ll beurkundet. Seine Nachkommen, die 
gleich ihm Ministerialen des Klosters waren, versahen das Schenkenamt von 
Tegernsee.

D as S t .  Sebaldskirchlein zu Egling soll zum Andenken an den vorüber
gehenden Aufenthalt des h l. P ilgers Sebald (1 o. 750) an diesem O rte  er
baut sein. W ir  finden es zum ersten M ale erwähnt in  dem S tiftsbrie fe  des 
Beneficiums zu Egling vom 12. November 1512, w orin es heißt, es solle der 
Priester „teglich alweg am tag in  S . Marthinikirchen zu Egling, den andern 
tag in  der kirchen S .  Sebaldy daselbst Meß haben." (Erzb. O rd . V g l. 
Kalender fü r kath. Christen 1867, S . 46 m it Abb.)

Ueber die v ita  8. 8sl>aläi vgl. Potthast, b ib l. d ist. msä. asv i p. 882.)

E rg e rts h a u s e n , a r lr iä s s llu s u n ,^ )  w ird unter Bischof H itto  (810 bis 
835) von einem gewissen T e tt i,  soweit es sein eigen w a r, zum Münster in  
Schäftlarn, zu den Reliquien der hl. D ionysius, Rustikus und Eleutherius ge
schenkt. (N sisks lbsoü, Iiis t. X ris inA . I .  2. X . 581.)

„D es nächsten Erchtags nach dem Khindtstage in  den weinachten" 1467 
stifteten Johann Huetter, P farrer zu Wolfratshausen, und die Kirchpröpste 
Ulrich Wagner und Konrad Frumber des würdigen Gotteshauses U. L. Frauen 
zu Hergerzhausen (sie) eine ewige tägliche Messe in  diesem Gotteshause unter 
dem Siegel des Hanns von dem Thor, R itters, Herrn zu Hornstain und Pflegers 
zu Wolfratshausen. (Abschr. im  erzb. O rd .)

D as Beneficium war schon besetzt, bevor es förmlich errichtet wurde, denn 
in  einer Urkunde vom Pfittztag nach S t.  Gilgentag 1466 erscheint zugleich m it 
den obengenannten Hanns von Thor und Chunrad Fruhmer „H e rr W ilha lm  
Tzollner, dye tzeit frwmesser zu Hergershausen". (N on. Lo is . X X I .  296.)

Ergertshausen gehörte ursprünglich zur P farre i Thanning und w ird noch 
in  der M atrike l vom I .  1524 als F ilia le  derselben angeführt.

Z u  den ältesten Ortsnamen gehört: aä L im p g lä in K a s***) ssolssia ^  
E p o lt in g  (P fa rre i D ingharting), jetzt ohne Kirche, im  I .  762 als Dotationsgut 
von Schäftlarn vorkommend. (N on. Lo ls . V I I I .  363).

D as Schloß H o rn s te in  finden w ir  um das I .  1225 m it Lbsrka räus  
äs H ornsta in  beurkundet. (Non. Uoio. V I I I .  494 .) Schon im  I .  1315 
geschieht der dortigen Schloßcapelle Erwähnung.

Bei den Nachkommen des L x ilo .  Förstemann I. 26. Freudensprung identificirl diesen 
Ortsnamen ir r ig  m it iivK ilinAus, Högling.
Bei den Häusern des X rt'r iä . Förstemann I .  115.

***)  Wahrscheinlich bei den Nachkommen des L d u pu lä . Vgl. Förstemann I. 371.
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Ueber den zu Deining geborenen Benediktiner ? . Ludwig Babenstuber vgl. Bb. I I I .  S . 12. 
Vom I .  1799 bis zu seinem Tode hatte das Beneficium zu Egling inne K a rl Joseph 

König, geb. 1751 zu Flintsbach, zuerst Jesuit, dann Hofastronom zu Mannheim (1783— 1786), 
später Professor am topographischen Bureau zu München. E r schrieb mehrere Abhandlungen 
astronomischen und vermischten In h a lts  und starb am 28. November 1823 zu München.

5. Dingharting.
Pfarre i m it 486 Seelen in  82 Häusern.

Großdingharting. D., P f.-K .,P f.-S .„  Schule,-1 
181 S . 30 H. — K il. 

Baigarten, W . . . . 26 „ 6 „ 2 „
D a ig s te t te n ,  W., Nbk. 18 „  2 „  2 „
H ailafing, E ........................ 9 „  1 „  2 „

Jettenhansen, W. . . 37 S . 6 H . 3 K il. 
K le in d in g h a r t in g ,

D., Nbk......................... 51 „ 8 „ 1 „
M ü h l t h a l ,  W ., Nbk. . 2 9 . ,  4 „  3 ., 

S traß lach, D , Flk., 1- . 135 „ 25 „ 3 „

A n m e r k u n g e n :  1) Die Einöden bei Deutinger: Dürrenstein, Dürrenberg und Epolting werden 
nicht mehr eigens aufgeführt.

2) I n  Baigarten befinden sich 8 Wiedertäufer.
3) Umfang der P farre i circa 12 Kilometer.
4) Wege gut und nicht beschwerlich.
5) D ie Ortschaften der Pfarre i gehören in  das Bezirksamt München I I  und in die politischen 

Gemeinden Biberg, D ingharting und Straßlach.

I .  P fa rrß tz : G ro ß d in g h a r t in g ,  I  Kilometer abseits der Distriktsstraße von 
München nach Tölz, hoch gelegen. Nächste Eisenbahnstation Deisenhofen, 6 K ilo 
meter entfernt. Post Ebenhausen.

Pfarrkirche in Großdingharting. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 
1866. S ty l gothisch, verzopft. Geräumigkeit zureichend.*) Baupflicht die 
Kirche. Satte lthurm  m it 3 Glocken. D ie  größere trägt die In sch rift: „Z u  
Gottes Lob und E h r' gehör' ich, M a rtin  Frey in  München goß mich. 1602." 
D ie  m ittlere: „Christoph Taster goß mich in  München 1736." D ie  kleinere: 
„8 .  L sn llo  ora pro-nodis. IstrLU a lo ü a ir. l-aareickio Liraus N onae liii 1781." 
Oon8. äud. Patrocinium am Feste des hl. Laurentius. 3 a lt. port. 8s. 
8 . 6 w . bei der Kirche, ohne Capelle. O rgel m it 5 Reg. P fa r r g o t te s -  
d ienst: Wechselgottesdienst m it Straßlach; an den mehreren Sonn- und Fest
tagen in  der Pfarrkirche; die Ausnahmen s. unten bei der F ilia le  Straßlach. 
Ewige Anbetung am 15. Februar. Sept.-Ablässe am N eujahr, am Feste
Christi H im m elfahrt und M a riä  H immelfahrt. Bittgänge m it geistlicher Be
gleitung: am 3. M a i nach Kreuzpullach, am Samstag in  der Bittwoche nach 
Biberg, am Herz-Jesu-Feste nach Straßlach, am 2. J u l i  nach Kirchberg, am 
4. J u l i  nach M üh lth a l und am S t.  Annatag nach Kleindingharting. —  
S t i f t u n g e n :  27 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 1 Jahrtag ohne V ig il, 
4  Quatempermessen und 26 Benesicialmessen.

B ru d e rs c h a ft: Liebesbund zum Troste der armen Seelen im  Fegfeuer, 
oberhirtlich errichtet am 14. J u n i 1852, aggregirt der Erzbruderschaft von der 
H im m elfahrt M a riä  in  Rom am 16. M a i 1852. Hauptfest am Sonntag 
innerhalb der Octav von Peter und Pau l Nebenfest am Sonntag nach M a riä  
Geburt.

*)  Es befindet sich hier der Grabstein des edlen Jörg  Fußsteiner ans dem X V . Jahrh, m it 
Wappen (gekrönter Fuß auf 3 Steinen).
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S e it mehreren hundert Jahren bestand hier eine S tiftu n g  unter dem 
T ite l Allerseelenbruderschaft m it einem Vermögen von mehreren hundert Gulden.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. — Vermögen der 
Kirche: u ) rent.: 5407 47. 15 4 -,  b ) nichtrent.: 5732 47. 93 4 -

I I .  Nebenkirchen: 1) D a ig s te tte n , ox voto 1681 erbaut von dem Hofschlosser 
Kaspar Darchinger. Baupflicht die Kirche. Benedicirt. Kleiner Sattelthurm  
m it 2 Glocken. Patronin: L . LI. V . 1 u lt. port. Zu  diesem W allfahrts
kirchlein hält die Pfarrgemeinde bei besonderen Anlässen hie und da Bittgänge 
m it h l. Am t daselbst. — Meßner ein Bauer, Cantor der Lehrer von D in g 
harting. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 1231 47. 42 4 - /  d ) nichtrent.: 
700 47. 24 4 .

2) K irc h b e rg , 1 Kilometer westlich von Großdingharting auf einer A n
höhe gelegen, kleines Kirchlein ohne Thurm  und Glocken. Erbauungszeit un
bekannt. A u f dem Altare befindet sich ein Vesperbild. G o tte s d ie n s t findet 
hier nie statt; am 2. J u l i  ist B ittgang hieher und w ird die lauretanische 
Litanei gebetet. D ie  bauliche Unterhaltung des Kirchleins obliegt der D o rf
schaft Großdingharting.

3) K le in d in g h a r t in g ,  erbaut 1864 , gothisch. Baupflicht die O r ts 
gemeinde. Benedicirt 1867. Spitzthurm m it 2 Glocken. Patronin die 
h l. Anna. 1 u lt. port. G o tte s d ie n s t: hl. Aemter und Messen nach A n
gabe, durch den P fa rre r; am Patrocinium Predigt und Am t gestiftet. Außer
dem gestiftet: 1 Jahrtag ohne V ig il, 1 Lobamt am Annatage und 8 J a h r 
messen. —  Meßner ein G ütler des Ortes, den Cantordienst versieht auf V er
langen der Lehrer von Großdingharting. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 
600 47., 5 ) nichtrent.: 1206 47. 5 4 -

J n  Kleindingharting ist auch eine Feldcapelle m it dem B ilde des Ge
kreuzigten; ob benedicirt, nicht bekannt.

4 ) M ü h l t h a l ,  erbaut im X V .  Jahrh. S ty l gothisch. Baupflicht die 
Kirche. Benedicirt zu Anfang des X V I I .  Jahrh . Kleiner Spitzthurm m it 2 Glocken. 
Patron der hl. Ulrich. 1 u lt. port. Am Patrocinium Bittgang der P fa rr
gemeinde hieher m it hl. Amte. - -  Meßner ein M ü lle r, Cantor der Lehrer von 
D ingharting. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 137 47. 71 4 -,  b) Nicht
rent.: 70 47. 45 4 -

I n  der Ortschaft Baigarten befindet sich eine Feldcapelle, in  welcher nicht 
celebrirt werden kann. A u f dem Altare ein Marienbild. Kleiner hölzerner 
Thurm  m it einem Glöcklein.

I I I .  F ilia lk irch e : S t ra ß  lach, an der Districtsstraße von München nach Tölz gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1878. Zopfstyl. Geräumigkeit zu
reichend. Baupslicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken; u) die größere: 
„Gegossen durch die Opserwilligkeit der Gemeinde Straßlach 1 8 70 "; d ) die 
kleinere: „b 'usu ul) 4 .  L . L rn s t Llcmuoliii 1754. 88. ko tre  et U uiils  oruto 
pro nob is." Oons äub. Patrocinium am Feste Peter und Paul. 3 ult. 
po rt. 8s. Om. bei der Kirche. Orgel m it 5 Reg. G o tte sd ie n s t (durch 
den P farrer) findet hier statt: jeden 3. Monatsonntag, am S t.  Josephsfeste, 
Oster- und Pfingstmontag, am Sonntag in  der Frohnleichnamsoctav, am Herz- 
Jesufeste, am Patrocin ium , am Feste M a riä  G eburt, am 3. November fü r 
die armen Seelen, am Weihnachtsfeste das Frühamt, am Kirchweihdienstag und 
je im  3. Jahre am Kirchweihfeste selbst. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage m it 
V ig il und Requiem, 1 Jahrtag ohne V ig il und 2 Jahrmessen. — Meßner
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ein Gütler im O rte, Cantor der Lehrer von Großdingharting. — Vermögen der 
Kirche: a ) reut-: 3359 4/. 43 ^ . ,  b) nichtrent.: 2273 4 /. 93 -  Außer
halb des Dorfes eine Feldcapelle mit dem Bilde U. L. Fr. von Altötting.

IV. PfarrveriM tnisse: Wechselpfarrei. Fassion: Einnahmen: 1623 47. 94 
Lasten: 60 47. 74 ^ . ,  Reinertrag: 1563 4L 20 —  Onuscapitalien:
u) 400 4L. bis 1895 mit jährlich 25 47., b) 178 47. 16 ^>. bis 1888 mit 
jährlich 25 4L (die 3 letzten Jah re  mit 26 47.) zu tilgen. Widdum: 8 da 68 a 
—  25 Tagw. 53 Dezim. Aecker und Wiesen, 9 da, 69 u —. 28 Tagw. 
50 Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 7. Pfarrhaus um das I .  1730 er
baut, geräumig und passend, zu ebener Erde etwas feucht; Oeconomiegebäude 
gut. Baupflicht bei beiden der Pfarrer. D ie Matrikelbücher beginnen 1815. 
D as ehemalige, 1466 gestiftete Curatbeneficium in Großdingharting wurde 1873 
zur Pfarrei erhoben und hat der Pfarrer die auf 26 reducirten Obligatmessen 
des Beneficiums zu persolviren.

V. SchnlverlM tnifle: Schule in Großdingharting mit 1 Lehrer, 80 Werk- und 
50 Feiertagsschülern. Von der Ortschaft Baigarten besuchen die Kinder die 
Schule in Deining. Von Oedenpullach und Kreuzpullach der Pfarrei Ober
haching und von Ebertshausen und Holzhausen der Pfarrei Thanning kommen 
Kinder in die Schule in Großdingharting.

Mission wurde gehalten 1871 durch Redemptoristen.
Kleine Notizen. D in g h a r t in g ,  vinxöim rtinK M ,*) wird um das I .  1160 mit 

Ouäalseulod äe  OillAelmitinAen, der mit mehreren Brüdern zu Schäftlarn 
als Zeuge auftritt, geschichtlich bekannt. (Non. Loio. V III. 406. 450.) Die 
Edlen von Baigarten hatten früh schon daselbst Besitzungen; Gebhard von 
Bigarten übergab um das I .  1150 zwei kleine Güter (munsus) zu Dinge
hartingen in die Hand des Herrn Udalrich von Perge, damit dieser dieselben 
nach seinem Tode dem Kloster Schäftlarn zuwende, was auch wirklich am 
dritten Tage nach seinem Ableben geschah. (Loe. eit. p. 435.) Dingharting, 
woselbst schon im I .  1306 ein Scherge, preoo, sich befand, war eine Haupt
malstätte des Gerichtes Wolfratshausen. Herzog Stephan von Bayern ver
ordnete am 26. Februar 1373, daß Klagen um Eigenthum oder Erbe im Ge
richte Wolfratshausen nur „auf der Schrannen zu Dingharting" verhandelt 
werden dürften. (Lion. Loie. X X X V . 5, p. 133.)

I n  kirchlicher Beziehung war der O r t  von Alters her eine Filiale der 
Pfarrei Deining und wird als solche in der Matrikel vom I .  1315 verzeichnet. 
Am Mittwoch vor S t .  Görgentag 1466 stiftet Görg Fusstainer zu Dingharting 
und Dorothea seine H ausfrau, „Gott zu Lob vnd der Jungfrauen M ariä, 
M ueter vnseres Herrn Christi, den Heyligen Herrn sank Sebastian, sant Görgen, 
sant Jeronimuß vnd sant Achati zu errn, in den (welchen) ern ain Altar in 
der kürchen zu Dingharting geweicht ist" eine ewige Messe und.verschrieb hie- 
sür u. a. den großen und kleinen Zehent, den er zu Groß- und Kleinding
harting besaß, sowie seine eigene Hofstatt zu Großdingharting als Wohnung 
für den Caplan. An kirchlichen Einrichtungsgegenständen gab er außer einem 
guten Meßbuch zu diesem seinem Beneficium „ain guten sylbern vnd vergulten 
kelch, ain guts Messgewandt vnd ain Monstrantzen mit Hayltumb, darin deß 
Heyligen Creuz ain mercklich thaill ist." (Abschr. im erzb. O rd .) D as Präsen-

*) Zw eifelhaft, ob dieser O rtsnam e von einem n. p r . v in g e lr a r t , von welchem sonst kein 
B eleg vorliegt, stammt, oder ob derselbe „W ald der Gerichtsversammlung", beziehungsweise 
Leute, welche dort wohnen, bedeutet.
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tationsrecht sollte nach dem Tode des S tifters und seiner leiblichen Erben auf 
den Rath der S tad t München übergehen.

I m  Laufe der Zeit kam es zu Mißhelligkeiten zwischen dem späteren Pfarr- 
herrn von Deining, Hanns Schrenkh, der zugleich Domherr zu Freising war, 
und den Kirchpröpsten der Filiale Dingharting über die daselbst zu haltenden 
Gottesdienste. Am Erchtag nach Georgi 1492 setzte nun der Generalvicar 
Vinzenz Schrenk von Freising in einem ausführlichen Recesse die Tage fest, an 
welchen zu Dingharting Gottesdienst gefeiert werden sollte; bemerkenswerth 
ist gleich die erste Bestimmung: „ein yedtlicher Früemesser zu grossen Ding- 
hardting . . .  soll an der Weinacht . . .  die Christmeß, Tagmöß vnd dasHoch- 
ambt in der Zuekhirchen grossen Dinghardting halten." (Ibiä.)

Als erster bekannter Beneficiat daselbst läßt sich in den I .  1504— 1507 
Gabriel Aigertshaimer nachweisen.

I m  I .  1698 schildert Beneficiat Leonhart Gerbel seinen Widem also: 
Ein alt erzimmertes Beneficiatenhaus, dabei ein Garten mit unterschiedlichen 
Obstbäumen, auch drei Aecker Krautländer. Außerdem war noch ein hölzernes 
Oeconomiegebäude vorhanden.

Am 7. J u l i  1873 wurde die Errichtung der Pfarrei Großdingharting an 
Stelle des früheren Curatbeneficiums gleichen Namens oberhirtlich confirmirt. 
(Schematismus vom I .  1874, S .  215— 216.)

D er massive Kirchthurm dieses O rtes gilt für römischen Ursprungs; in 
der Nähe befinden sich mehrere alte Schanzen.

Ueber Großdingharting vgl. Deutingers ält. M atr. §§. 332. 5. 662. 
köK. Loieu V. 264. VIII. 186; Hund, in Freybergs hist. Schr. u. Urk. III. 
322; Apians Topographie von Bayern, S .  69.

S tra ß la c h ,  a ä  Ltrarilolr,*) kommt im I .  818 bereits mit einer Kirche 
(basilioa) vo r, zu welcher ein gewisser Cotasrid 12 Tagw. Grund schenkt. 
Von der Kirche wird gleichzeitig bemerkt, daß sie schon priseis tewporibub 
zum Dome der hl. M aria (in Freising) gehörte. (Nölestölstsolr, bist. Ist-ismA. 
I. 2. N. 371.)

D as hiesige Kirchlein (oapella in Ltra/Üoek) wurde von Bischof O tto II. 
von Freising (1184— 1220) dem S tifte  Schäftlarn schankweise überlassen. 
(Krenner, Siegel der Münchner Geschlechter, S .  198.)

I n  der Capelle zu M ü h l th a l  soll ein sonst rühmlich bekannter Bildhauer 
die Sculpturen der 14 hl. Nothhelfer durch Gypsabgüsse ersetzt haben.

D a ig s te tte n  kommt um das I .  1087 als M m tstm **) (Nsiostölbsol!, 
bist. I. p. 289), H a ila f in g  um 1095 als H aitvolvdin^en***) vor.
(Hundt, bayer. Urk. 32.)

*) Wald mit Straße.
**) Ableitung ungewiß.

***) Bei den Nachkommen des Uoiclkolotl. Förstemann 1. 584.
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6. Endelhausen.
Pfarre i m it 721 Seelen in  121 Häusern.

Endelhausen, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, ^
83 S, 1b H, -  Kil.

Attenham, D ................. 81 „ 1b „ 2 „
Eulenschwang, W. , . 28 „ 4 „ 1 „
Großeichenhansen, D. . 56 „ 8 „ 2 „
Sonnenham, W. . . . 25 „ 4 „ 1 „

Ä ltkirchrn, D., Flk,, ^  . 114 „ Lü „ 2 „
Gnmpertshausen, W. , 17 „ 3 „ 3 „
Kleineichenhansen, D. , 46 „ 8 „ 2 „

üa iernra in , D ., Flk.,
Schule, -j- . . . . 92S 16H. 6 Kil.

Berg, W........................36 „ 6 „ 5 „
Kolbern, E..........................9 „ 1 „ 3 .
Leiten, W.......................... 1b „ 2 „ b „

Geilertshausen,W.,Nbk,-s 32 „ 3 „ 1,̂  „
G lrrrbibrrg, D., Flk., 7 . 60 „ 10 „ b „

Gerblinghansen, W. . . 27 „ 6 „ 4 „

Anm erkungen: 1) Umfang der Pfarrei circa 1b Kilometer.
2) Wege theils gut, theils beschwerlich.
3) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt München I I  und in die politi

schen Gemeinden Endelhausen, Eichenhausen, Oberbiberg und Baiernrain.

I. P farrs ist: E n d e lh a u se n , an der Straße von München über Laufzorn nach 
Tölz gelegen. Nächste Eisenbahnstation Sauerlach, 5— 6 Kilometer entfernt. 
Post Sauerlach.

Pfarrkirche: 1756 erbaut, 1871 restaurirt. Renaissancestyl. Hinreichend 
geräumig. Baupflicht der Cultusbaufond. Spitzthurm m it 3 Glocken. Con- 
secrirt 1873. Patrocinium am Feste des hl. Valentin (14. Februar). 3 alt. 
üx. 8s. L . 6 m. Orgel m it 4  Reg. G o tte s d ie n s t im  gleichmäßigen 
Wechsel m it Altkirchen und Baiernrain. Concurs am Patrocinium und am 
Feste M a riä  Namen. Ewige Anbetung am 19. Februar. Sept.-Ablässe: am 
Feste der unbefleckten Empfängniß M a r iä , am Patrocinium und M ariä  
Himmelfahrt. Aushilfe w ird  geleistet am Skapuliersonntag in Arget und am 
Michaelifeste in  Thanning. Außerordentliche Andachten und Bittgänge nicht 
üblich. —  S t i f t u n g e n :  9 Jahrtage ohne V ig il,  3 Jahrmessen.

H e rz -M a r iä -B ru d e rs c h a f t ,  oberhirtlich errichtet am 24. October 1877, 
aggregirt am 6. November 1877. Hauptfest am Sonntag nach M a r iä  Geburt 
m it Hochamt, Predigt und Procession; Tags darauf Seelenamt m it Libera. 
Jeden 2. Sonntag im  M onat Bruderschaftsandacht.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. —  Vermögen der 
Kirche: 2630 M .

I I .  Netrenkirche: G e ile rts h a u s e n . Erbauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch.
Baupflicht die Kirchenstiftung. Oons. club. Thurm : Spitz-Dachreiter m it 
2 Glocken. Patron der hl. Andreas. 2 a lt. üx. 6 m. Keine Orgel. G o t te s 
dienst am Patrocinium durch den Pfarrer. I n  der Kirchweihoctav und am 
Gedächtnißtag Allerseelen Requiem. — G e s tif te t 1 Jahrtag ohne V ig il. — 
Meßner ein Gütler.

Capellen existiren in  Eichenhausen und Attenham (in  üon. s. Valen
tin :) , in  Eulenschwang (in  üon. 8. O oorg ii) und in  Berg (in  üon. L . N . 
V . clolor.).

I I I .  F ilia lk irch e n : 1) A ltk irc h e n , an einer Vicinalstraße von Endelhausen nach 
Sauerlach gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch, verzopft. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Sattelthurm  m it 2 Glocken. 
6 on8 clnb. Patronin die h l. Margaretha. 3 a lt. 83. Ow. G o t te s 
dienst jeden 3. Sonntag durch den Pfarrer. —  S t i f t u n g e n :  2 Jahrtage
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m it V ig il und Requiem, 3 Jahrtage ohne V ig il. —  Meßner ein Bauer. —  
Vermögen der Kirche: 4211 4 /. 44 /H.

2) B a ie r n r a in ,  an einer Zweigstraße von Endelhausen nach Ottersing 
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. S ty l gothisch. Geräumigkeit beschränkt. 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 3 Glocken. Oons. äub. 
Patrone: S t.  Petrus und Paulus. 2 u lt. 8s. Om. G o tte s d ie n s t jeden 
3. Sonntag durch den Pfarrer. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und 
Requiem, 11 Jahrtage ohne V ig il,  2 Jahrmessen. —  Meßner ein Bauer. —  
Vermögen der Kirche: 5687 47. 3

3) O b e rb ib e rg , an der Straße von München nach Tölz gelegen. E r
bauungsjahr unbekannt. S ty l  gothisch. Hinreichend geräumig. Baupflicht 
der S taat. Dachreiter m it 2 Glocken. Oons. äub. Patrocinium am Feste 
M a riä  Geburt. . 3 a lt. 8s. Om. G o tte s d ie n s t jeden 2. Sonntag durch 
den Beneficiaten von Kreuzpullach (P farre i Oberhaching), welcher zugleich Ex- 
positus der P farre i Endelhausen ist (vgl. B d . I I .  p. 642). —  S t i f t u n g e n :  
1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 3 Jahrtage ohne V ig il. —  Meßner ein 
Bauer. —  Vermögen der Kirche: 2244 47. 14

IV . Pfarrverhältinsse: Präs. S . M .  der König. Fassion: Einnahmen: 2477 47' 
37 /H., Lasten: 212 47. 20 /H., Reinertrag: 2265 47. 17 E in  Onus 
capital bis 1889 m it jährlich 85 47. 71 /H. und den treffenden Zinsen, und 
ein zweites bis 1894 m it jährlich 100 47. und den treffenden Zinsen zu tilgen. 
W iddum : 33 ka 25 u 88 ym  —  97 Tagw. 82 Dezim. Aecker und Wiesen, 
25 im  50 u —  75 Tagw. Holz. Durchschnittsbonität: 9. Pfarrhaus 1863 
erbaut, geräumig, passend und trocken; Oekonomiegebäude 1859 neugebaut. 
Baupflicht bei beiden der Pfarrer. Hilfspriester der Beneficiat von Kreuz
pullach (B d . I I .  S . 642) als Expositus für Oberbiberg. D ie  Matrikelbücher 
beginnen 1724. Beneficium in Altkirchen, gestiftet im I .  1462 vom D om 
capitel Freising, der Ortsgemeinde und den Kirchenpflegern; z. Z . aufgebessert. 
Besetzungsrecht: S . M .  der König. Nach zeitweiliger Reduction sind noch 
wöchentlich 2 Obligatmessen zu halten. D er Beneficiat hat jeden 3. Sonntag 
(sei. Sonntag, an welchem der P farrer in  Baiernra in ist) Gottesdienst m it 
Vortrag zu halten. Reinertrag: 848 47. 18 /H. Grundbesitz: 25 da 30 u 
28 ym  —  74 Tagw. 42 Dezim. Beneficialhaus ein altes Bauernhaus. 
Baupflicht der Beneficiat.

V. SchulverM tn ifle : 1) Schule in  Endelhausen m it 1 Lehrer, 86 Werktags
und 25 Feiertagsschülern. Schulhaus 1871 erbaut.

2 ) Schule in  Baiernrain m it 1 Lehrer, 56 Werktags- und 11 Feiertags
schülern. Schulhaus 1875 erbaut. Aus den Pfarreien O tterfing und Thanning 
kommen Kinder in  die Schule in  Baiernrain.

Kleine Notizen. E nde lhausen , önn ilüusu,*) kommt unter den Ortschaften vor, 
in  deren Marken ein Kleriker S im on dem Bischof Gottschalk von Freising 
(994— 1005) Grundstücke m it einer Gesammtfläche von 31 Jauchert tausch
weise überließ. (Nsiolm llm olc, bist. lO-isinK. 1 .2. bl. 1127.) Endelhausen war im 
X I I .  Jahrh . Sitz eines edlen Geschlechtes; um das I .  1145 ist zu Schäftlarn 
U urtw iens äs Oncllllussn bezeugt, der als Dienstmann des Bischofs von 
Freising aufgeführt w ird. (Non. öoio. V I I I .  386.) Um die nämliche Zeit war 
der O r t  auch schon Pfarrsitz, wie aus dem Verzeichniß der Pfarrherren hervorgeht,

*) Bei dem Hause des tLnbilo? Förstemann 1. 374. Die volle Form würde subllmkusu lauten.
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die an der um das I .  1180 gehaltenen freisingischen Synode theilnahmen; es 
erscheint unter denselben H a inrieus äs suälüaim sn. (Oberb. Arch. X IV . 
322.) D as Präsentationsrecht auf diese P farre i hatte im  späteren M itte la lte r 
das Domcapitel zu Freising, welches eine Zeit lang nur Vicare aufstellte.^)

I m  X IV . Jahrh, gehörte Endelhausen wohl zum größten The il den 
R itte rn  von T h o r; im  I .  1348 wurden die Güter zu Endelhausen, genannt 
„Datz weitt gewild und der alse", von ihnen als Lehen vergeben, nachdem 
schon in  den vorausgehenden Jahren ähnliche Verleihungen durch sie geschehen 
waren; im I .  1452 wurden drei Höfe daselbst von der Anna A ltm ann gegen 
Geld (erworben?) und die freie Hube zu Obergiesing in  Allod verwandelt. 
(Freyberg, neue B e itr. z. Gesch. u. Topogr. I .  S . 142.)

P farrherr Georg H ilger berichtet im  I .  1585 an die bischöflichen Räthe 
zu Freising, wie fo lg t: „Erstlich haist die pfarr Endlhausen vnd lig t in  des 
Edlen vnd vesten Herrn Hansen S igm undt von Seyboldtstorff zw R itterswörth 
vnd Hornstain srstl. Rath und Pflegers zw Wolfetzhausen Hosfmarckh. 2. Sendt 
in  der pfarrkhürhen zue Endlhausen 3 A lltä r, aufs dem khor A lltä r sst vsrus 
patromm 8 . Va lentinen. postsa 8. Oatüarina st 8 . La rbara . A u f dem 2 A lltä r 
8. N a ria . Aufs dem 3 A lltä r ist 8. 8sba8tianu8, 8. M artinen, 8. X isolaen 
vnd werden also pa tros in ia  eius aufs jre fest gehalten (ms) . . . (Erzb. 
O rd . Arch.)

Gegen Ende des 30jährigen Krieges schreibt P farrer Johann F lim m er: 
„m it  den Meßgewändern vnd anderen zugehörigen sein m ir gar schlecht bestellt. 
D an es ist am ainiger khölch uorhanden, den ich uor 8 iarn hab khauffen 
lassen, schunß sein in  den ersten schwöden (d. i. uv 1632) vor 16 iarn 
3 khölch verloren worden." ( Ib iä .)

Inne rha lb  der I .  1672— 1702 wurde die P farre i Wohl wegen Priester
mangels durch Conventualen des Klosters Dietramszell versehen. E in  pfarr- 
amtliches Aktenstück, ää. Endlhausen den 18. Oktober 1698, ist unterschrieben: 
V. k. dilbsrten 8elemiät 6an: ks§: proks88U8 in  vsnsrabiln Oistrami 
6slla p: tswp: prvvnvr ibiäsin m pxia.

Um die M itte  des vorigen Jahrhunderts war Endelhausen eine Hofmark 
des Klosters Schäftlarn. E in  Bericht vom I .  1758 meldet: „W eillen das 
D o r f Endlhausen in der zum lobl. Eloster Schöfftlarn gehörigen Herrschafft 
Hornstain begriffen, so hat besagtes Eloster die Rechnung der Psarrkhürchen 
aufzunehmen."

A ls  besondere Kirchenzier ist ein Glasgemälde, der hl. Johannes der 
Täufer von Rederer in  München, hervorzuheben.

Ueber Endelhausen sehe man Deutingers ält. M a tr. 334. 383. 658; 
Hundt, in  Freybergs hist. Schriften u. Urk. I I I .  296; Leben und M arte r des 
hl. Bischofs Valentin  . . . sambt einigen Gnaden und Wundern so von Ih m  
gewürcket . . .  in  der Pfarr-Kirchen Endelhausen. München 1726; Apians 
Topographie von Bayern, S . 72.

B a ie r n r a in ,  vielleicht m it Oleunraäen st Ouäalrisen äs K a ins  um 
1145 bezeugt (N on. Lo io . V I. 88) erscheint in  der M atrikel vom I .  1315 
m it dem Wortlaute k o u s ra in .*) * * )

E in  pfarramtlicher Bericht vom I .  1648 bemerkt: „F i l ia l  peirnrain ist

*) So erscheint lo s o k iw  v io a rius  in  Unäelbauson (Schreiber des voä. bav. 469b der 
der Münch. S t. B ib l.)  1463. Se in  Vorgänger war „her Ulrich Perlacher, ewiger V ic a r i zu 
Endlhausen".

" )  Ableitung ungewiß.
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in dm ersten schweben gantz verbrendt worden mit sambt dem gantzen Dorf. 
ist widerumb auferbawet worden, weliches iber 6 hundert gülden khost hat." 
(Acten des erzb. Arch.)

G e ile r ts h a u s e n , als ülia, Oeisolt^llausen,* **))  in den Matrikeln vom 
I .  1315 und 1524 aufgeführt, in der handschriftlichen Pfarrbeschreibung vom 
I .  1585 O eissüansen genannt, war im X V l. Jah rh , sehr ärmlich ein
gerichtet. D as ganze Inven tar des Kirchleins vom I .  1585 lautet: „1 khuepff- 
ver vergolter khölch mit Aller zuegehör, 2 Schlechte Mößgewant, 1 Corrockh, 
2 hültzine Leichter, 2 Weichkössel, 1 Meßbuech, 1 Farmen."

Die schmid'sche Matrikel vom I .  1740 sagt: „Oioitur die w issa  dedäo- 
mackalis, pro (sua . . . kuroedus reeipit 2 ü. 19 Irr., et proptora teoetur 
ounäelrm et vinuw pro saeriüeio proeurure.

O b e rb ib e rg , L id u re d ^ )  eeoleeiu, wird im J .  1187 von Papst U rbanIII. 
dem Kloster Dietramszell als Eigenthum bestätigt. (Abschr. Urk. im erzb. 
O rd .) D er O rt war im X II. Jah rh . Dingstätte der Grafen von W olfrats
hausen.

Am Freitag nach dem hl. Auffahrtstag 1476 stiftete Propst Johann  III. 
von Dietramszell mit den Kirchpröpsten zu Biberg eine ewige Messe in das 
Gotteshaus zu U. 8. Frau daselbst. (Abschr. im erzb. O rd.) I m  I .  1807 
wurde Oberbiberg von Dietramszell abgetrennt und der Pfarrei Endelhausen 
einverleibt.

A ltk irchen , 40tdiridu, kommt unter den Ortschaften vor, in deren Um
gegend der Kleriker Sim on dem Bischof Gottschalk um das I .  1000 eine 
Anzahl Grundstücke vertauscht. (Noiodoldod, dist. XrminK. I. 2. X. 1127.)

Am Freitag nach S t .  Katharinatag 1462 stiftete der Domdechant Johann  
Sym on zu Freising mit den Kirchpröpsten zu Altkirchen in der Zukirche 
S t .  Margareth dortselbst eine ewige Messe und Caplanei, deren Besetzungs
recht dem Domcapitel zu Freising vorbehalten wurde. (Abschr. im erzb. O rd.) 
A ls erster Beneficiumscaplan erscheint noch im selben Jah re  Johann  Rieger.

I m  I .  1648 schreibt Pfarrer Johann  Frimmer von der Filiale Alt
kirchen, über ihre Vermögensumstände wisse er nichts, „alß alain das daß 
gotthaus arm vnd in den ersten schwöden profaniert worden, hat widerumben 
miessen geweihet werden, also der rest aufgangen." (Erzb. O rd.)

E u len sch w an g  kommt um 1045 als OKiloswanü***) (Noieüolbeoü, 
bist. XrminK. I. 2. X. 1045), E ichenhausen  als iolmnlnma, G e r b l in g s 
hau sen  als IcorrventilZlrusa, A tten h e im  als attinkeim -s-) um das I .  1000 
vor. (Lloiollolbooll, I. o. I. 2. X. 1127.)

*) Vielleicht ein urspr. Lisloltosbimnn — Bei den Häusern des Kislolt. Die apian'schen 
Landtafeln haben „Geißlatzhausen."

**) Vgl. Bd. II. S . 656 in Anm.
***) Wiesenflur des Egilo. Förstemann I. 23.
-tz) Bei dein Hanse des Ichs, des Kerrventil; Heimath des Atto. Förstemann 1. 487. 770. 130»
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7. Münsing.
Organisirte Pfarrei mit 2034  Seelen in 4 2 0  Häusern.

Münsing, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, -j Luigenkam, E. . . . 5S . 1H.5 Kil.
417 S. 85 H. - Kil. Mandel, E................... 7 „ 1 „ 7

Ammerland, Schl.,D., Oberambach, E. . . . 6 „ 1 „ 4 „
Eap........................... 82 „ 28 „ 3 „ Pirkelkam, E................. 5 „ 2 „ 5 „

Buchsee, E...................... 5 „ 1 „ 3,̂ Reichelkam, W. . . . 14 „ 2 „ 4
Gagert, E.....................  3 „ 1 „ 3 „ Schallenkam,C.,Nbk. 16 „ 2 „ 6 „
Ried, W....................... 32 „ 6 „ 3 „ Steingrub, E. . . . 5 „ 1 .  7 „
Schwabbruck, E. . . . 10 „ 2 „ 3 „ St. Heinrich, D.*) . . 11 „ 3 „ 9
S taudach, E., Nbk. . 11 „ 1 „ 2 „ Unterambach,D.,Nbk. 66 „ 23 „ 6 „
W eippertshausen, Weidenkam, Schl. . . 8 „ 1 ,, 4„ „

W., Nbk....................39 „ 6 „ 4 „ Degerndorf, D., Flk., Exp.-
Wimpasing, W. . . . 35 „ 5 „ 2 S., Schule, . . . 199 „ 38 „ 2,, „

Höyenraiii, D., Flk., Ach, E . ^ ) ................... 6 „ 2 „ 5 „
Schule, ^ . . . . 87 „ 17 „ 4 „ Bolzwang!, D. . . . 46 „ 7 .. D.

Attenhausen, D. . . 47 „ 9 „ 6 Sonderham, W. . . . 30 „ 4 „ 1 „
Bachhauserfilz, z. H. . 298 „ 70 „ 4-7 „ Grrg, D., Flk., . . . 47 „ 7 „ 2 „

Hslchaustn, D., Flk., E u ra sb u rg , D., Schl.,
Schule, -j> . . . . 139 „ 28 „ 4 „ Schlcap.,Bf.-S.,Schule 188 „ 38 „ 4 „

Attenkam, W................. 33 „ 4 „ 3 „ Gasteig, E..................... 14 „ 2 „ 5 „
Bischetsried. W. . . . 19 „ 2 ,. 8 „ Haidach, W., Cap. . 13 „ 3 „ 3 „
Grasmühle, E. . . . 5 „ 1 „ 4 „ Rohr, E........................ 8 „ 1 „ 4 „
Happerg, D...................66 „ 14 „ 5 Sprengenöd, E. . . . 8 „ 1 „ 5

Anmerkungen: 1) Die Ortschaften Ried und Wimpasing sind bei Deutinger Ammerland zu
gezählt, Oberhof bei Eurasburg existirt nicht mehr, von Gagert gehört ein Hans nach 
Münsing, das andere nach Wolfratshausen; Kugelmühle wird nicht mehr erwähnt; neu er
scheinen: Bischetsried, Gasteig, Rohr und Sprengenöd.

2) Die im Pfarrbezirke befindlichen Protestanten sind dem Vicariate Starnberg zugetheilt.
3) In  Ammerland und Unterambach befinden sich zur Zeit 23 Villen, die im Winter meist 

leer stehen.
4) Umfang der Pfarrei über 50 Kilometer.
5> Die Wege sind im Allgemeinen gut.
6) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt München II. und in die politischen 

Gemeinden Münsing, Degerndorf, Eurasburg, Höhenrain, Holzhausen und Dorfen bei 
Wolfratshausen.

I. Pfarrsttz: M ü n s in g , hochgelegen an der Districtsstraße von Wolfratshausen 
nach Weilheim. Nächste Eisenbahnstation Starnberg, 15 Kilometer entfernt. 
Post in Wolfratshausen, 4  Kilometer, von wo der Postbote. I n  den Som m er
monaten P ost-, Telegraphen- und Dampfschiffstationen in Ammerland und 
Unterambach.

Pfarrkirche: Erbauungsjahr unbekannt, restaurirt 1860 . S t y l  ursprüng
lich gothisch, verzopft. Geräumigkeit nicht genügend. Baupflicht die Kirchen
stiftung. Kuppelthurm mit 4  Glocken. D ie  kleine: „Karton üüm Kvss mied in 
Nüiroüsn 1798."  D iezw eite: ...los. iKnnti Oallor w o t'oeit stloimoüii 1777."  
D ie dritte: „Oüristus vinoit Oüristus impvrut Oüristns ad mulo no8 o u sto  
ckiut L  (ioteuckat sem per uwöu 1590. Lunete ^ Lanvtv ^ lsiortis Lunote 
^ N isorieors L  Im ortalis la issro io  riobis O ueaiis üusor Llouaeüii
m s Isoit." D ie große: tülKurv L  tvw p esta ts  libsra nos O ow iue.

HudinZer in U üueüeu 1855."  Ooris. äuü. Patrocinium am Feste

'ch Die übrigen Häuser gehören in die Pfarrei Seeshanpt der Diöcese Augsburg. 
Entfernung vom Expositursitze aus berechnet.
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M a riä  Himmelfahrt. 3 u lt. tix . 88. L . Om. bei der Kirche, ohne Capelle. 
G ru ft der Grafen von Pocci. Orgel m it 8 Reg. P fa r rg o tte s d ie n s t an 
allen Sonn- und Festtagen. Concurs am Feste des hl. Joseph. Ewige An
betung am 26. J u n i. Sept.-Ablässe am Dreifaltigkeitssonntag, Fest Peter und 
Pau l und am Schutzengelsonntag. Aushilfe (gegenseitig) in Aufkirchen a. W . 
am Feste M a riä  H imm elfahrt und M a riä  Geburt. Außerordentliche Andachten: 
An den Samstagen Absingung der Marianischen Antiphon, Gedenken der V er
storbenen, besonders derer aus der Familie „der T h o r" (cis k o r tu ) ,  Libera 
m it Umgang auf dem Friedhofe, bis zur Säcularisation gestiftet, jetzt her
kömmlich; Rorate nach Angabe; Oelberge an den Fastensonntagen, herkömmlich; 
Kreuzwege in  der Fastenzeit, nach Angabe, fast täglich; an den Sonntagen 
Nachmittags Rosenkranz, im  Sommer Schauerrosenkranz, an den Festtagen 
Vesper. B ittgang am Samstage vor dem 6. Sonntage nach Ostern, wenn 
möglich m it priesterlicher Begleitung, nach Aufkirchen; am Bennofeste verlobter 
B ittgang nach Holzhausen. —  G e s t if te t : 4 Jahrtage m it Requiem, Beimesse, 
Libera und Grabgang, 7 Jahrtage m it Requiem, Libera und Grabgang, 4 J a h r
messen.

B ru d e rs c h a ft des allerheiligsten Vaters Joseph?') Von Papst Cle
mens X . am 18. Februar 1675 der römischen Bruderschaft einverleibt, vom 
Fürstbischof Albrecht S igm und am 5. August approbirt und am 25. August 
1675 errichtet. Ablässe die gewöhnlichen. Hauptfest S t. Joseph. 4 Q ua- 
tempergottesdienste m it Requiem und Gedenken. —  Kein Vermögen.

V e re in  der christlichen M ü t te r .  D er Erzbruderschaft in  Regensburg 
aggregirt 28. J u n i 1877, oberhirtlich approbirt 8. J u n i 1877. HMPtfest 
Schmerzensreitag. Ablässe und Andachten die gewöhnlichen. — Kein Vermögen.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer. Kein eigenes Meßner
haus. —  Kirchenvermögen: u ) rent.: 10260 4 L , b ) nichtrent.: 5593 4L., 
Schulden: 342 47. 86 Cultuszehentbaufond: 6345 4L. 92

I I .  Nebenkirchen: 1) A m m e rla n d  am Würmsee, westlich vom P farrdorf gelegen. 
Schloß-Capelle klein und baufällig. Patrone: die hl. drei Könige. 1 u lt. 
port. 1 kleine Glocke. Wöchentlich 1 Beneficialmesse durch den Pfarrer.. — 
Vermögen: u) rent.: 16212 4L. 88 nA., l>) nichtrent.: 2204 4L. 27

2) S ta u d a ch , zwischen Münsing und Ammerland einsam gelegen. E in  
schönes Kirchlein vom Grafen Franz von Pocci im  I .  1861 restaurirt, er
hielt den alten Flügelaltar wieder und Glasgemälde. 1 u lt. tix . Spitzthurm m it 
2 kleinen Glocken. Baustyl gothisch. Merkwürdig eine eiserne Glocke, altd. Ge
mälde und Sculpturen. Patron S t.  V itu s  —  früher die 14 Nothhelfer. G o tte s -  
d ienst: am Marcustage hier das B itta m t, am Vitustage 1 hl. A m t, wöchent
lich durch den P farrer 1 hl. Messe. — Meßner der Bauer von Staudach. —  
Cantor der Lehrer von Münsing. —  Kirchenvermögen: a ) rent.: 9850 4L. 
68 ?>., b ) nichtrent.: 931 4L. 13 ^>.

3 ) W e ip p e rtsh a u se n , an der Districtsstraße von Münsing nach S ta rn 
berg nordwestlich gelegen. D as Kirchlein allein auf einem Hügel, deßwegen 
früher S t.  Colomann bei Weippertshausen genannt. Erbaut 1608. Re
staurirt 1873. Geräumigkeit genügend. Spitzthurm m it 2 kleinen Glocken. 
Oous. ckud. Patron der hl. Colomann. 1 a lt. tix . G o t t e s d ie n s t :  am

D er richtige T ite l dieser Bruderschaft ist: Jesus. M a r ia  uud Joseph, die heiligste auf Erden 
wandelnde Gesellschaft.

Westermayer: Diöcesan-Beschreibnng. I I I . 41
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Michaelifest 1 hl. Amt, 12 hl. Messen durch den Pfarrer. — Meßner ein 
Bauer von Weippertshausen, Cantor der Lehrer von Münsing.

III. Filialkirchen: 1) H ö h e n ra in ,  nördlich von Münsing gelegen. Erbauungsjahr 
unbekannt. Vergrößert 1879/80. Ohne ausgeprägten S ty l. Geräumigkeit 
unzureichend. Benedicirt am 6. Dezember 1880. Baupflicht die Kirchen
stiftung. Kuppelthurm mit 2 Glocken. Patrone die hl. Johannes Ev. und 
Johannes Bapt., das Patrocinium wird aber am Feste des hl. Stephanus 
gefeiert. 1 alt. tix-, 1 ult. port. 8s. 6m . Keine Orgel. G o tte s d ie n s t 
(durch den Cooperator) jeden 3. Sonntag, ferner am Feste des hl. Stephanus 
und am Oster- und Pfingstmontag. — S t i f tu n g e n :  3 Jahrtage ohne Vigil, 
2 davon mit Beimesse. —  Meßner und Cantor der Lehrer des O rtes. —  
Vermögen der Kirche: u) reut.: 2738 47. 56 ^ . ,  b) nichtrent.: 1462 4/. 
23 ^>.

2) H o lz h a u se n , südlich von Münsing an der S traße nach Weilheim 
hoch gelegen, mit prächtiger Aussicht. Erbaut 1420. S ty l  ursprünglich 
gothisch, später verzopft. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. 
Oons. äub. Massiver Kuppelthurm neben der Kirche mit 3 Glocken, gegossen 
1861 von A. Hubinger in München. Patrone die hl. Johannes Bapt. und 
Georgius. 1 nlt. tix., 2 ult. port. 8 s. Om. mit Capelle. Neue Orgel 
mit 8 Reg. G o tte s d ie n s t  (durch den Cooperator) an je 2 Sonntagen (am 
3. in Höhenrain) und an den höchsten Festtagen. Concurs an den beiden 
Bruderschaftsfesten. — S t i f t u n g e n :  14 Jahrtage ohne V ig il, 2 J a h r 
messen.

Br u de r scha f t  von der unbefleckten Empfängniß M ariä, oberhirtlich er
richtet am 30. Ja n u a r  1747. Ablässe vom 10. November 1746. Hauptfeste 
am Sonntag nach M ariä Schnee und am Feste der unbefleckten Empfängniß. 
— Vermögen der Bruderschaft: u) rent.: 906 47. 28 ^ . ,  b) nichtrent.: 
56 4 7  95

Den Meßnerdienst versieht ein eigener M eßner, den Cantordienst der 
Lehrer von Holzhausen. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 5436 47. 58 7)., 
b) nichtrent.: 2860 47. 8 ^ . ,  o) Schulden: 594 47. 54 /H.

Zum Filialbezirk Holzhausen gehört: a) die Nebenki rche in S c h a l l e n 
kam,  einsam gelegen, erbaut zu Anfang des X V Ill. Ja h rh . Renaissancestyl. 
Geräumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm mit 2 kleinen 
Glocken. Patron der hl. Castulus. Consecrirt am 27. Ju n i 1708 durch 
Weihbischof Johann  Sigism und Zeller. Orgel mit 4  Reg. G o t t e s 
d i e n s t  am Feste der hl. Magdalena, durch den Cooperator. 12 Jahrmesseu 
gestiftet. —  Meßner der Bauer von Schallenkam, Cantor der Lehrer von 
Holzhausen. — Vermögen der Kirche: u) rent.: 19425 47. 17 7)-, b) nicht
rent.: 1604 47. 68

b) D ie Cape l l e  in Un t e r ambach ,  am Starnbergersee gelegen. Erbaut 
1853, benedicirt am 10. September 1854 , erweitert und theilweise restaurirt 
1873. Thurm ein Dachreiter mit 2 kleinen Glocken. Patronin die hl. M utter 
Gottes. 1 ult. pari. Manchmal hl. Messe, nach Angabe; 4 Jahrmessen ge
stiftet. — Meßner ein Gütler. — Vermögen der Capelle: u) rent.: 514 47. 
29 ^>., k>) nichtrent.: 661 47. 46 /H.

o) P r i v a t c a p e l l e n  befinden sich in Attenhausen, Attenkam und Happerg.
IV. PfarrorrlMtnUe: Präs. S e . M . der König. Fassion: Einnahmen: 2458 47.
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23 ^>., Lasten: 826 W. 68 ^>., Reinertrag: 1631 47. 55 Widdum: 
8 üu 9 n 20 yw — 23 Tagw. 80 Dezim. Eggart. B onität: 11. P fa rr
haus alt, geräumig, passend und trocken. Oeconomiegebäude an das Wohnhaus 
angebaut, zweckmäßig. Baupflicht bei beiden der S taa t. Hilfspriester: 1 Coope- 
rator, wohnt im Pfarrhaus. Beginn der Matrikelbücher: Taufbuch 1652 (für 
Degerndorf 1610), Trauungsbuch 1633, Sterbebuch 1651. —  Beneficien in 
der Pfarrei: 1) Beneficium in der Schloßcapelle in Ammerland, gestiftet 1682 
durch Georg Konrad Frhrn. v. Lerchenfeld. Dasselbe wird jetzt von der Pfarrei 
aus versehen und sind jährlich 52 Obligatmessen zu persolviren. 2) Schloß- 
und Schulbeneficium in Eurasburg. D as einfache Schloßbeneficium wurde 
1769 gestiftet von dem Hofmarksherrn Ferdinand Joseph v. Schrenk und seiner 
Hausfrau M aria Anna. Johann  Nep. v. Barth und seine Gemahlin Theresia, 
eine geborene v. Gumppenberg, machten 1829 eine Zustiftung, durch welche der 
Beneficiat auch zum Schulhalten' verpflichtet wurde. Diese Zustiftung wurde 
unterm 27. M ärz 1829 confirmirt. Präsentationsrecht der Senior der frei
herrlichen Familie v. Barth. Zahl der Obligatmessen 209, seit 1865 zeitweilig auf 
128 reducirt. Einnahmen: 983 47. 57 /H.; keine Lasten. Beneficialhaus mit Garten, 
1835 erbaut, geräumig und sehr passend. Baupflicht der Beneficialfond.

V. Schulverhältuisse: 1) Schule in Münsing mit 1 Lehrer, 81 Werktags- und 23 Feier
tagsschülern.

2) Schule in Höhenrain, 1866 errichtet, mit 1 Lehrer, 46 Werktags- und
14 Feiertagsschülern.

3) Schule in Holzhausen, 1871 errichtet, mit 1 Lehrer, 41 Werktags
und 20 Feiertagsschülern.

4 ) Schule in Eurasburg mit 1 Schulbeneficiaten, 27 Werktags- und
15 Feiertagsschülern.

Von Attenhausen besuchen die Kinder die Schule in Dorfen bei W olfrats
hausen, von Bischetsried und S t .  Heinrich gehen dieselben in die Schule in 
Seeshaupt.

Mission wurde gehalten 1869 durch??. Jesuiten, 1883 durch? ? .  Kapuziner.

Gxposilur D egerndorf.
I. Exposltnrsch: D e g e rn d o r f ,  an der S traße von Münsing nach Beuerberg, 

einsam gelegen. Nächste Eisenbahnstation Bernried, jenseits des Starnbergersee's, 
6 Kilometer entfernt. Post Wolfratshausen, 4  Kilometer entfernt; Postbote 
von dort.

Expastturkircye: Erbaut 1702 durch Propst PatritiuS B artl von Beuer
berg. Restaurirt 1879. Renaissancestyl. Geräumigkeit beschränkt. Baupflicht 
die Kirchenstiftung. Spitzthurm mit 2 Glocken, die kleinere gegossen 1716 
mit der Aufschrift: „Oolonck 86^ 4e8N8 ORrwtus"; die größeregegossen 1730 
von Christoph Thaller in München. Oorw. äul>. Patrocinium am Feste des 
hl. Erzengels Michael. 3 alt. xort. 8s. Om. mit 088uur. an der Kirche, 
zugleich mit Capelle. Orgel mit 4 Reg. D er G o tte s d ie n s t ,  vom Schul- 
expositus zu halten, wechselt regelmäßig mit Berg ab. Sept.-Ablässe am Feste 
Epiphanie und am Patrocinium. Aushilfe ist zu leisten in Münsing am Feste 
des hl. Joseph, in Holzhausen am 8. Dezember und am Sonntag nach M ariä 
Schnee, in Eurasburg am 6. Sonntag nach Ostern und in Aufkirchen am Feste 
M ariä Himmelfahrt. Außerordentliche Andachten: im Advent Rorate nach

412
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Angabe, eines davon gestiftet; in  der Fastenzeit Kreuzwegandacht, nach Angabe; 
an den gewöhnlichen Sonn- und Feiertagen Rosenkranz, herkömmlich. Am Feste 
des h l. Ulrich B ittgang nach Berg m it geistlicher Begleitung. —  S t i f t u n g e n :  
8 Jahrtage m it Requiem und Libera, 1 Antlasamt und 4 Jahrmessen. — 
Meßner ein G ütler, Cantor und Organist ein Bauer. —  Vermögen der Kirche: 
n ) reut.: 5388 Ms 56 ^ . ,  5 ) nichtrent.: 2816 47. 5

I I .  F ilia lk irch e : B e rg , hochgelegen, erbaut 1719, restaurirt 1880. Nenaissance- 
styl. Geräumigkeit mehr als zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Kuppel
thurm m it 2 Glocken. Oon8. cknb. Patronin die h l. Margaretha. 1 u lt. 
üx., 3 a lt. port. 8s. 6m . bei der Kirche m it Ossuar. Orgel m it 8 Reg. 
G o t t e s d i e n s t  an Sonn- und Feiertagen im Wechsel m it Degerndorf, 
durch den Schulexpositus. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig i l ,  Requiem 
und Libera, 4 Jahrtage ohne V ig il,  24 Jahrmessen. —  Meßner ein Gütler, 
Cantor derselbe wie in Degerndorf. —  Vermögen der Kirche: a ) reut.: 5238 47. 
57 /H., b ) nichtrent.: 2221 47. 57 ^>.

Sch loß cape l le  in  E u r a s b u r g ,  1621 erbaut. Renaissancesthl. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Beneficialstiftung. I m  Thurme 3 Glocken. 
6on8. äub. Patronin die hl. Katharina. 3 a lt. tix . 8s. Keine Orgel. 
G o t tes d i ens t  regelmäßig durch den Schloßbeneficiaten. Außerordentliche An
dachten (von dem Beneficiaten von Eurasburg zu halten): an den Fastensonn
tagen Oelbergandacht m it Predigt und Kreuzweg; in  der S t.  Johann Nep.- 
und Frohnleichnamsoctav täglich Abends Rosenkranz; auch an den Sonn- und 
Feiertagen Rosenkranz. D er Schloßbeneficiat hat Aushilfe zu leisten in  M ü n 
sing am Feste des h l. Joseph und in Holzhausen am Sonntag nach M ariä  
Schnee.

B r u d e r s c h a f t  vom hl. Johannes von Nep., oberhirtlich errichtet am 
7. A p ril 1762 m it den einfachen Ablässen ckck. 8. Januar 1762. Hauptfest 
am 6. Sonntag nach Ostern m it Hochamt, Predigt und Procession; am darauf
folgenden Tag Seelengottesdienst; jeden Quatemper Seelenmesse und Rosen
kranz; in  der Allerseelenoctav Seelenamt und Libera. — Vermögen der Bruder
schaft: n ) rent.: 4740 47. 42 /H., d ) nichtrent.: 74 47. 74 ->/>.

Meßner ein Ortsangehöriger. —  Vermögen der Beneficialstiftung: n ) rent.: 
27560 47. 1 ^>., 5 ) nichtrent.: 8149 47. 79 ^>., o) Schulden: 1000 47.

I I I .  Erposlturverkliitnisse: Inb . vo ll nt. Reinertrag: 870 47. Onuscapital bis 
1886 m it jährlich 17 47. 14 /H. zu tilgen. Grundbesitz: 2 Im 51 n —  
7 Tagw. 38 Dezim. Expositurhaus, 1816/17 erbaut, etwas feucht und be
schränkt. Baupslicht die Gemeinden Degerndorf und Eurasburg.

IV . SchulverlMtnisse: Schule in  Degerndorf. Lehrer ist der Expositus. 77 Werk
tags- und 22 Feiertagsschüler.

Meine Notizen. M ü n s in g ,  L lo n n iM iv K u v ,^ )  w ird  m it all seinen zugehörigen um
liegenden Ländereien (m im nppenckitim 8M 8  ick 68t viroum jnoentinm  prae- 
ckioruw), von Waldram E liland und Landfried und ihrer Schwester Gailswind 
um das I .  740 zum neugestifteten Kloster Benedictbeuern geschenkt. (Non. 
Loio. V I I .  3 .) Es war aber doch nicht der ganze O r t  Münsing, der zu ge
nanntem S tifte  kam, denn im  I .  773 überließ ein gewisser Selprich seinen 
reichen Besitz zu Munigistngen dem S tifte  Schäftlarn (Lion. Ilo ie. V I I I .  364)

Bei den Nachkommen des .Vlunixi». Försiemann I. 938.
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und um die nämliche Zeit unter Bischof Arbeo gab Hagustalt von M u n ig i- 
singun sein ludeigenes Erbe zum Gotteshause, welches daselbst schon bestand. 
(Newüoldeoü, b is t. L rw iiiA . I .  2. X . 85.)

Um das I .  1190 schenkte Bischof O tto  I I .  von Bamberg durch die Hand 
seines Bruders, des Markgrafen Bertholt», ein G u t (x rn o lliu in ) zu Münsing, 
dann vier Höfe, drei M ühlen, einen W ald, A rnhart genannt, und die Kirche 
desselben O rte s *) dem S tifte  Diessen. (N on. Low . V I I I .  133.)

D ie  vermöge dieser Schankung geschaffenen Verhältnisse waren von nicht 
langer Dauer. D ie  Pfarrkirche Münsing ging wieder in  das Eigenthum des 
Bischofs von Freising über, denn am 10. Dezember 1355 verlieh Bischof 
A lbert I I .  von Freising tauschweise die P farre i Münsing dem Chorherrenstifte 
Beuerberg. Dam als war Heinrich der Awinger P farrherr zu Münsing. (V g l. 
die kl. Not. zu Beuerberg.)

I n  dem handschriftlichen M em oria l vom I .  1585 w ird  diese P farre i 
folgendermaßen geschildert: „Erstlich das würdig Gotzhauß vnnd Pfarrkhirchen 
M insing I s t  dem würdigerm Gotzhauß vnnd Closter Beurberg in o o rpo rirt sambt 
allen dessselbigen zugehörigen tilia lu , welche hernach ä is tw ete  verzaichnet. Aber 
sonnsten gedachte Pfarrkirchenn vnnd derselben ü lw ln  (oxoopto Schallnkam, so 
I n n  Euraßpurger Hoffmarch, vnnd Staudach I n n  H . Lerchenfelders Ehehafft 
zue Seefeld am Würmsee ssio)) allsambt I n n  Landtgericht Wolffertzhausenn 
gelegenn. Lniooüia. prneäwta. M inß ing hat drey A lta r. Auffm  Chor A lta r 
ist 8. Rarig, L n tro n w , D arau ff kain besondere gestiffte Meß . . . Auffm  
Andern A lta r 8. 86dg.8twnu8 La tron  . . . Ausf dem dritten A lta r S . Loon- 
ügi'llu« Lntcon, vnnd hatt drey gestiffte Meß w nxu lis  86ptimnm 8." (Erzb. 
O rd . Arch.)

Diese letztgenannten gestifteten Messen sind wahrscheinlich identisch m it 
der Frühmeßstistung, welche am weißen Sonntag 1509 durch den P farrherrn 
Jakob Tröster und die Kirchpröpste zu Münsing auf dem S t. Ächazaltar (später 
dem h l. Leonhard gewidmet?) in  dem Gotteshause daselbst errichtet wurde.**) 
(V g l. Pfatrisch, Gesch. v. Beuerberg, S . 92.) A ls  ersten Frühmesser finden 
w ir  1524 den Priester Benedict S ä u r genannt; 1596 starb als Inhaber dieser 
Pfründe Rupert Hohenadl; sein Nachfolger Johann Huber war vermuthlich der 
letzte Frühmeßbeneficiat zu Münsing.

Vom X V .— X V I I I .  Jahrh , wurden zur Propstwürde im  S tifte  Beuerberg 
mehrfach solche Conventualen erhoben, welche als Pfarrvicare zu Münsing schon 
eine Zeit lang gewirkt hatten.

Nach der Säcularisirung des S tiftes  fungirten hier Bonifaz Urban, der 
nachmalige Erzbischof von Bamberg, und Dominicas Popp als Pfarrvicare; 
Anselm Widmann, Exconventual von Weihenstephan, wurde 1811 zum wirklichen 
Pfarrer von Münsing ernannt.

Ueber Münsing vgl. Deutingers ält. M a tr. W . 338. 390. 668; Pfatrisch, 
Gesch. des K l. Beuerberg, S .  33. 40. 69 u. ö .; koK . L o w . IX .  81 ; Nou. 
Low . V I. 426— 427; Apians Topographie von Bayern, S . 66.

B e rg ,  Lorg-g, kommt in  der Legende der sel. Herluca als Zelle des 
Eremiten Konrad um das I .  1110 vor. (4 . K ro tse ri opx. oo. T . V I.  p. 171. 
V g l. die kl. Not. zu Beuerberg.)

Es scheint, daß die meisten dieser geschenkten Güter schon früh dein Stifte verloren gingen; 
im X II I .  Jahrh, wird mir ein innnsus NnsnizinAsn (neben Xinerwnt) unter den Be
sitzungen des Klosters aufgeführt. (Oskslnm, vor. boio. soript. I I .  690.)

**) In  der schmid'schen Matrikel vom I .  1740 heißt der Altar wieder ss. Xelrntü st XnAnstini.
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Wahrscheinlich wurde die Kirche zu Berg zugleich m it Degerndorf im  1 . 1212 
dem S tifte  Beuerberg einverleibt. Berg bestand als V icaria t bis zur Auflösung 
des genannten Klosters und wurde durch Conventualen desselben pastorirt. 
Nach der Säkularisation gelangte Berg als F ilia le  an die P farrei Münsing, 
resp. an die Expositur Degerndorf.

E u ra s b u rg , IrivAsspurss,* **) ***))  w ird um das I .  1100 zuerst genannt. 
Unter Bischof Heinrich von Freising (1098— 1137) t r it t  als Zeuge einer Ver
handlung auf O tto äo Ir in§68pu rA , der S tifte r des Klosters Beuerberg. 
(UoioüelbsolL, b ist, I?ri8iiiK. I .  2. X . 1312.)

D a s  Schloß Eurasburg gelangte nach dem Aussterben des ursprünglichen 
Geschlechtes an die R itte r von Thor (1 3 2 2 ), im X V I I .  Jahrh , war Herzog 
Albert V I. ,  der Leuchtenberger, Besitzer dieses Schlosses, das seitdem an ver
schiedene Adelsfamilien gelangte. (V g l. W ening, TopoZr. Luvariuo  I. 256. 
m. Abb.)

W e i p p e r t s h a u s e n  w ird um 1150 IV ie ü tM Ü o v ö u /^ )  und etwa 
100 Jahre später IV iürsbnseu genannt. (N on. Roio. V I I I .  395. Ootolirw, 
rs r. Kolo. 861'ip t. I I .  690.)

Diese F ilia le  ist weder in  der M atrike l vom I .  1524 noch in  dem 
M em oria l von 1583 erwähnt; erst in  der schmid'schen M atrike l vom I .  1740 
erscheint: Loolosiu tilia lm  8. Oolomam in  M6ipp6rt8Üa.u86n.

Laut einer Marmorinschrift an der Nordseite wurde das hiesige Kirchlein 
im  I .  1608 von NuA. Oswald Stadler, päpstl. und kaiserl. N otar und P ro
kurator in  München und Michael Ompacher zu Reichertshausen erbaut.

S t a u d a c h ,  8 tn ä u v l> ,^ )  w ird  um das I .  1088 von der Edelfrau 
Adalheit zum Bisthume Freising geschenkt. (G f. H undt, bayer. Urkk. X . 20.)

Es befindet sich in  diesem Gotteshause ein altdeutscher F lügelaltar aus 
dem Ende des X V . Jahrh , m it interessanten Statuen und Gemälden, darunter 
die 14 h l. Nothhelfer. Zuhöchst im  Thurme hängt ein beckenartiges eisernes 
Glöcklein, das Nußglöcklein genannt, welches w oh l, wie die Eisenglocke in  
W ilp a rtin g , in  die ersten Zeiten des Christenthums zurückreicht.

H ö h e n ra in ,  uä H okenra in , kommt m it Eigenleuten im  I .  806 als 
Schankung eines gewissen Archanolf zum S tifte  Schäftlarn vor. (N on . Loio. 
V I I I .  372.)

E in  Gehölz m it Wiesen daselbst (noiuu8 et p ru tu , ckiota Hobonruin) 
schenkt Heinrich von Sachsenhausen u. a. am 3. Februar 1295 zum Kloster 
Fürstenfeld. (Rex. Loie. IV . 580.)

A m m e r la n d , um orlun t-s-) wan8U8, findet sich um 1250 unter den 
Besitzungen des Klosters Diessen aufgeführt. (O o lo liim , rer. boio. 8oript. 
I I .  690.) Apian nennt um 1586 Amerlant „n o b ile  prueäm in v lu ri8s iw i 
w eäie i, äe Llonu6en8ibu8 bene w e r it i,  0 .  V le xu n ä ri Ourtlwueer.

D ie  schmid'sche M atrike l erwähnt eine Capelle des älteren und des neuen 
Schlosses; letztere m it einem kunstvollen B ilde  der hl. drei Könige.

H o lzh a u se n , 8 o l2Üu8Ull prope IV iium eo , ist um das I .  980 unter

'0 Burg des Jring. Förstemaim I. 788.
**) Bei den Höfen des IV ie libsrt. Förstemann I. 1294.

***) Dickicht von Stauden (althd. stneialii). Vgl Gotthart, Ortsnamen, S . 22. 
-st) Grundstück, mit Sommerdinkel (Lmur) bebaut.
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den Vergabungen zum S tifte  Ebersberg genannt. (G f. Hundt, Cartular des 
Kl. Ebersberg, S .  24.)

I m  I .  1286 überträgt Abt Heinrich von Tegernsee dem Ulrich von 
Ascholding mehrere in dieser Gegend befindliche Lehen, worunter auch Holz
hausen. (kox Loio. IV. 324.)

S c h a l l e n k a m  erscheint mit Luinrioli äo LouIIonolmim *) um das 
I .  1150 in Urkunden des Klosters Schäftlarn. (Non. Loio. V III. 395.)

D as hiesige Kirchlein, welches im I .  1585 nur einen Altar hatte (in 
Kon. s. 6u8tuli) wird in der schmid'schen Matrikel vom I .  1740 mit 3 Altären 
aufgeführt, woselbst auch bemerkt ist, daß am Feste der hl. M aria Magdalena 
hier großer oonoursus populi herkömmlich sei.

D e g e r n d o r f ,  toAuräork,**) läßt sich im I .  824 nachweisen, in welchem 
der Kleriker Wolfpald sein dortiges Erbe nebst Eigenleuten zum Dom in Frei
sing schenkt. (Noioüolbook, bist. XiisinZ. I. 2. bl. 460.)

Am 9. September 1 2 1 2 ^ )  bestätigt Papst Innozenz III. dem S tifte  
Beuerberg die Jncorporirung der Kirche zu Degerndorf mit ihren Pertinenzien, 
welche durch die Gunst des Bischofs von Freising demselben zu Theil geworden 
war. (Non. Loio. VI. 404.)

Nach der Säcularisation wurde Degerndorf von der Pfarrei Beuerberg 
abgetrennt und als Filiale, resp. Expositur der Pfarrei Münsing zugetheilt.

Als älteste Ortsnamen der Pfarrei erscheinen: o. 800 ruiiupuü —  Ambach 
(Noioüolbooü, I. 2. bl. 95.), pisootosriot —  Bischetsried, o. 1088 (ftM- 
bl. 1243.), polmrvuno — Bolzwang, o. 1005 (kortn , Non. 6 o rw . soript. 
X V II. 320),-)-) outonüusun — Attenhausen, 6. 806 (Non. Loio. VII. 372), 
8puokpruoou —  Schwabbruck, o. 1090 (Noioüolbooü, I. 289.),-)—s-) IVitm- 
oduiw — Weidenkam (i. o.) und liupinodoiw a-)—s—si) — Luigenkam, o. 945 
(Noioüolbooü, I. 2. X. 1078.)
Z u  M ünsing liegt begraben G raf Franz Pocci, königl. Oberstkämmerer, trefflicher Zeichner, 

Volks- und Jugendschriftsteller, geb. zu München 1807, -j- daselbst am 7. M a i 1876.

8. Schäftlarn.
Organisirte Pfarrei mit 995 Seelen in 180 Häusern.

Schäftlarn,D ., P f.-K -,P f.-S -, Kl., Schule, i-
113 S .  12 H. —  Kil. 

Amvänden, W . . . . 16 „ 3 „ 2 „
Smrrbruml, D ., Flk.,

Schule, -i- . . . . 182 „ 32 „ 7 „
D ürnstein, E. . . . 6 „ 1 „ 1 „

Ebenhause», W . . 
Fercherhäusl, W . . 
Fischerschlößchen, E.

Hohenschäftlarn, D., 
Flk., -I .

42 S .  6 H . I  Kil. 
24 „ 4 „ 6 „

298 „ 60
Holzen, E .................... 10 „ l

*) Wahrscheinlich Heimath des Lonlolro. Förstemann I . 1077.
**) D orf des kiA koarna oder H errn.

**") I n  den N . L . ist das 15. J a h r  Jnnocenz' III. irrig  m it 1213 gegeben, 
ft-) Bach des L v o , Rodung des Bischofs, Wiesenflur des Bolzo. Förstemann 189. 205. 

ft-ft-) Bei den Häusern des O nto. Förstemann I. 162. Spähbrücke (nach Freudensprung), 
ft-ft-ft-) Heimath des W itto , des In n p o . Förstemann I . 1279. 848.
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Irschenhausen, D., Flk 
Neufahrn, D., Flk., 4 

Röschenauerhöhe, W. 
Schorn, W. . . .

2 124S .25H . 4Kil. 
. 85 „ 16 „ 5 „
- 8 „ 3 „ 2 „
. 19 „ 2 „ 6 „

Steinbruch, E. . . 
Straßerhäusl, W. . 

Zell. D,, Flk., 4 . .

. S S . 1H. 8Kil. 

. 16 „ 4 „ 7 „
- 43 „ 9 „ 2

Anmerkungen:  1) Die Ortschaften Fercherhänsl, Fischerschlöhchen, Röschenauerhöhe, Steinbruch 
und Straßerhäusl sind bei Deutinger nicht aufgeführt.

2) Im  Pfarrbezirke befinden sich z. Z. 15 Protestanten, nach München eiugepfarrt.

4) Wege großentheils gut, wegen der Berge beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt München II. und in die politischen 

Gemeinden Schäftlarn, Baierbrunn, Icking und Deining.
6) Die Einöde Dürnstein wurde am 9. October 1868 aus der Pfarrei Deining in die Pfarrei 

Schäftlarn umgepfarrt. Die zur Pfarrei Schäftlarn gehörige Filiale Percha wird seit der 
Säkularisation charitativ durch den Pfarrer von Starnberg (Augsburger Diöcese) pastorirt.

I. Pfarrsitz: Schäft larn,  einsam und tief im Jsarthal gelegen. Nächste Eisen
bahnstationen Großhesselohe, Deisenhofen und Starnberg, je 12—14 Kilo
meter entfernt. Post Ebenhausen, woher der Postbote kommt.

Pfarrkirche: Erbaut 1733 im Rococostyl. Geräumigkeit zureichend.*) 
Baupflicht das Staatsärar. Thurm: italienische Kuppel mit Helm. 3 Glocken; 
a) die erste: „Lanetos oollg-ucko, tonitrua repello, innern elnncko. 1652. 
Lerniinrck Lrnst in Niiieiien A08 mied. OinnAore bueeinnrum milites nä 
praelinnckum nuimosiorss reääuntur, 6t enmpnnnruw sonitu piao mente« 
nä ornnäum nrckentiu8 perwovenlur." d) Die zweite: „8nneto8 ete." wie 
die vorige; „Lsrndarck Lrv8t in Wnellen Kv88 mied also 8elion 1652; 
2n 6ott68 IIun8 ssid ieii ein liedlieden Uten." e) Die dritte: „(llorin 
in exeel8i8 Oeo et in terra pnx t>owinibu8 könne voluntntis. 2u 6otte8 
Lkr, Iwb und ?rei8 K088 mied kernknrä Lrn8t in illinolien 1652." Oon8. 
äuk. Patrocinium am Feste des hl. Dionysius (9. October). 1 alt. iix., 
8 alt port., wovon 1 in der Taufcapelle und 1 im Seiteneingang. 88. 
II. (aus dem I .  1567). Lw. bei der Kirche; unter der nicht mehr benützten 
Hauscapelle des Klosters befindet sich eine Gruft. Orgel mit 22 Reg. G o t t es 
dienst an Sonn- und Feiertagen regelmäßig in der Pfarrkirche; die Ausnahmen 
s. bei den Filialen. Ewige Anbetung am 9. October. Sept.-Abläsfe am Neujahr, 
Dreifaltigkeitssonntag und am Feste Allerheiligen. Aushilfe wird auf Ansuchen

*) Am Eingang in's Presbyterium der Pfarrkirche befindet sich das Epitaphium des Prälaten 
Felix, Erbauers der neuen Stiftskirche, welches folgendermaßen lautet:

Hie cknost 
(jui Vono .laoontom 

Loboiklariain 
Otznuo Vrsxit Vorntus 

Xltor Xcm Iwwsrito vioonäns Vunäator 
Idovoronctiss. Vsrill. Ho -vmpliss. O. II.

Volix ^Ibbas 8obsMarion8is 
Oonsilio, Vortituciino löt Viotate 

(jni Ovssit Xomilli,
Vatis 6ossit XI. 8opt. ÜIV60DXXVI 

Idoximinis XO XXIV. Xotntis I,V.
In Vsinpl» 4noot Oouilitus 

Oouäitor Ipso Vowpli 
V istor kio!

(juisguis Hie Vransis 
Volioi ?>o 

.̂pxrooaro Vium 
Hoguiosoat In Vaoo.
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geleistet in Aufkirchen am Feste M ariä Himmelfahrt und Geburt und am 
Schutzengelfeste. Außerordentliche Andachten: Rorate, nach Angabe; an den 
6 Fastensonntagen Oelbergandacht mit Predigt; an den Feiertagen in der 
Fastenzeit Kreuzweg; an den gewöhnlichen Sonn- und Feiertagen des Jah res  
Rosenkranz; an den hohen Festen Vesper; im M ai au den S onn- und Feier
tagen Maiandacht. Außerordentliche Bittgänge der gesammten Pfarrgemeinde 
nicht mehr üblich. —  S t i f tu n g e n :  1 Jah rtag  mit Requiem und 3 J a h r 
messen, außerdem 1 hl. Amt und 1 hl. Messe vor ausgesetztem Allerheiligsten; 
zur Rosenkranzbruderschaft sind gestiftet 12 Jahrtage und 7 Jahrmessen.

B ru d e rsc h a f te n : 1) Rosenkranzbruderschast, eingeführt am 8. Dezember 
1641, bestätigt am 27. Ja n u a r  1651. Hauptfest am Rosenkranzsonntag; an 
allen Frauenfesten und am 1. Sonntag eines jeden Monates Bruderschafts
andacht: Amt am Bruderschaftsaltar ooram exp. 8s., Procession in der Kirche 
und Rosenkranz; jeden Quatemper Seelenamt. — Vermögen der Bruderschaft: 
u) rent.: 5773 47. 27 b) nichtrent.: 1427 47. 47

2) Bruderschaft von der unbefleckten Empfängniß M ariä, ohne oberhirt- 
liche Errichtung, angebliche Filiale der gleichnamigen Bruderschaft in Wesso
brunn. D ie Gottesdienste fällen zusammen mit denen der Rosenkranzbruderschaft.

Den Meßner- und Cantordienst versieht der Lehrer des O rtes. —  Ver
mögen der Kirche: n) rent.: 1845 47. 72 ^ . ,  b) nichtrent: 4048 47. 47

II. Nebenkirche: Hauscapelle des Klosters. 1853 erbaut. Romanisch. Baupflicht 
das Kloster. Benedicirt 21. Dezember 1853 durch Dompropst v r .  Prand. 
Patronin die allerseligste Jungfrau  M aria. 1 alt. port. O rgel mit 4  Reg. 
S e it 1880 wurde in der Capelle nicht mehr celebrirt.

III. Filialkirchen: 1) H o h en sch ä ftla rn , auf einem Berge, nahe der Landstraße von 
München nach Wolfratshausen gelegen. Erbaut unter Abt Hermann um die M itte 
des X V III. Jah rh . Restaurirt 1878. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend?) 
Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm mit 3 Glocken: n) die kleinste: „ ö l l l d X X I I ?  
b) D ie mittlere: „M aria Hais ich, Lenhart Heller Purger zue Minchen gos 
mich N äxx3 ."  o) Die größere: „M aria Hais ich. Lenhart Heller Purger zuo 
München gos mich. N V X X  4.." Oou8. ciub. Patrocinium am Feste des 
hl. Georgius. Nebenpatrone der hl. Sebastian und die hl. Katharina. 3 ult. 
port. 8s. 6m . Orgel mit 5 Reg. G o tte s d ie n s t  ist hier am Sonntag 
nach S t .  Georg, nach S t .  Katharina und nach S t .  Sebastian, auch am Feste

*) In  der Kirche das Grabmal des Abtes Hermann (P 1751 am 29. Dezember):

Lörrmannus Vatriao 8iclus, I?kaodu8c>no 8nornra 
Oooiäit, M  Oano8 Ootlrois Normt In llnllis,
Normt 11t In l,aorim>8, Ouois >: Xo llosporia aoguora elosint; 
Oavasrnn Viänata 8ui 8olio1tlaria 8pon8i,
Oonkratro8 Iwtris, katrücino Lavaria Ltatus 
klorant, Oociclnoqnö DsZit Xuno Vilia Nonts 
Ouoin luuiularo Xorjuit Vroprüs Duinuls.ta Luinis 
Nator. 8iäoroo8 Klroäia 6um Oondo 6 olos808 
Vonorot Ilaoo 8pon8v, 8in Inclslobilo Xomsn 
Vntiua Ilaororot Nonti, (jnia Xosoiu Vati Lat.
Hnas 8nnt 8ola 8npor, Nao8tas 8olarnina 8ponsao,
8i 1lo8poru8 Il8t, H u o  Vri8tü Nieant Ill8iAnia 8iän8 
Urosplioruu 68t 8ilnusiisqno Xovi I'rnonunoius Ortns, 
tzuo (jni Hw In Vita lubilaoa lluoo Re1ul8it,
Vost Norton: Cuoquo porpotuis Iki VulAsat Vovir.
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des hl. Benno. Von Frohnleichnam bis Kreuzerhöhung läßt die Gemeinde 
an den Freitagen Schauermessen halten. I m  Advent Rorate, nach Angabe, 
auch am Weihnachtstage Christamt und 2 hl. Messen. Am Bennotag B i t t 
gang der Filialisten von hier nach Zell und zurück. — S t i f t u n g e n :  3 J a h r
tage ohne V ig i l,  4  Jahrmessen, jeden Quatemper 5 gestiftete Messen. —  
Meßner und Cantor ein Ortsangehöriger. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 
6487 M i 58 ^>., d ) nichtrent.: 2568 47. 56

2) B a ie rb ru n n ,  an der Landstraße von München nach Wolfratshausen 
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1881. S ty l  ehedem wohl gothisch, 
verzopft. Geräumigkeit nicht genügend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 
2 Glocken, gegossen von Regnault in  München 1795. Oou8. äub. Patrocinium 
amMeste Peter und Paul. 3 a lt. port. 8s. Om. S ta tt der Orgel ein Harmonium. 
G o tte s d ie n s t am Patrocinium und am Feste des h l. Johannes von Nep. 
durch den P fa rre r; außerdem ist hier Gottesdienst durch den Cooperator am 
Erntedankfeste, welches am 9. October (Patrocinium  der Pfarrkirche) gefeiert 
w ird , und an allen Sonn- und Feiertagen des Jahres m it Ausnahme der 
Frauenseste, Neujahr, Palmsonntag, Dreifaltigkeitssonntag, Sonntag in der 
Frohnleichsamsoctav, Portiunkula- und Allerseelensonntag. I m  Advent Rorate 
nach Angabe. B ittgang hieher am Sonntag nach S t.  Johann von Nep., 
ohne geistliche Begleitung. —  G e s tif te t 2 Jahrtage ohne V ig il.  —  Den 
Meßner- und Cantordienst hatte bisher ein Ortsangehöriger zu versehen; seit 
der Errichtung einer Schule im  O rte  besorgt der Lehrer aus Gefälligkeit den 
Cantordienst. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 2761 47. 27 ^>., d ) nicht
rent.: 836 47. 27 /H.

3 ) Irs ch e n h a u se n , auf einer Anhöhe, 1 Kilometer abseits von der 
Landstraße und an einer Zweigstraße nach Aufkirchen gelegen. Erbauungsjahr 
unbekannt. Restauration steht bevor. Kein ausgeprägter S ty l. Geräumigkeit 
nicht zureichend. Baupflicht die Kirche. Spitzthurm m it 2 Glocken. Oous. 
ckub. Patron der h l. Anian. 1 a lt. 6x., 1 u lt. port. 88. Om. G o t t e s 
d ienst am Sonntag nach S t.  Anian und am Sonntag nach S t.  Ulrich. I m  
Advent Rorate, nach Angabe. B ittgang der Gemeinde hieher am Montag 
nach Christi H immelfahrt. —  Ge s t i f te t  1 Jahrtag. —  Meßner und Cantor 
ein Ortsbewohner. —  Vermögen der Kirche: u) reut.: 2811 4 7  93
d ) nichtrent.: 855 47  76 /H-

4 ) N e u fa h rn , an einer Zweigstraße von Schäftlarn nach Starnberg gelegen. 
Erbauungsjahr unbekannt. Theilweise restaurirt. Zopfstyl. Geräumigkeit nicht 
zureichend. Baupflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 2 Glocken, die größere ge
gossen von Hubinger in  München; die kleinere trägt in  gothischen Minuskeln die nicht 
entzifferte Umschrift: w  —  x ü u i ü ü ^ p u ü v i u p l l b u b u u b x u v m ä u ä .  
0cm8. äub. Patron der h l. Bischof M artinus . 3 u lt. port. 88. Om. 
P f a r r g o t t e s d i e n s t  am Sonntag nach S t.  M a rtin u s ; außerdem hl. Am t 
am Feste des h l. Johannes Bapt. oder Peter und Paul und am Sonntag 
vor oder nach S t.  Anna, im  ersteren F a ll auch Feldprocession. I m  Advent 
Rorate, nach Angabe. B ittgang der Pfarrgemeinde hieher am Montag nach 
Dreifaltigkeit. —  G e s t i f te t  2 Jahrtage. —  Meßner und Cantor ein O rts 
bewohner. —  Vermögen der Kirche: u) rent.: 1238 47. 44 /H., b ) nichtrent.: 
555 4 7  24 /H.

5) Z e l l ,  auf einer Anhöhe an der Straße nach Starnberg gelegen. E r
baut um die M itte  des X V I I I .  Jahrh, unter Abt Hermann ( f f 1751)
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Restauration ist in Aussicht. S ty l  verzopft. Geräumigkeit zureichend. B au
pflicht die Kirche. Kuppelthurm mit 2 Glocken, eine ohne Inschrift, die 
andere: „L srn liu rä  L in s t in Nineliön Koss rniolr 1652." Oons. äud. 
Patron der hl. Michael. 3 ult. xv it. Ow. P fa r rg o tte s d ie n s t  am letzten 
Sonntag im September; Schaueramt am Bennotag. —  Gestiftet 1 hl. J a h r 
messe. —  Meßner und Cantor ein Ortsangehöriger. —  Vermögen der Kirche: 
rr) ren t.: 4836 44. 57 /H., b) nichtrent.: 603 44. 55

6) Filiale P e rch a , z. Z. charitative von Starnberg aus pastorirt, an der 
S traße von Starnberg nach Schäftlarn gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. 
Restaurirt 1873/74. S ty l  gothisch. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht der 
S taa t. Spitzthurm mit 2 Glocken. Oons. äub. Patron der hl. M ärtyrer 
Valentin, Patrocinium am Sonntag vor dem Feste. 3 alt. 6x. 8s. Om. 
Keine Orgel. P fa r rg o tte s d ie n s t  am Patrocinium. — S t i f tu n g e n :  1 J a h r 
tag mit V igil, 9 Jahrtage ohne V ig il, 7 Jahrmessen. —  Vermögen der 
Kirche: a) rent.: 4059 44. 6 />/>., b) nichtrent.: 4311 47. 98 ^>.

IV. Pfarrverhältnisse: Präs. S e . P t. der König. Fassion: Einnahmen: 2294 44. 
84 /H., Lasten: 977 44. 60 Reinertrag: 1317 44. 24 /H. Widdum: 
2 lm 38 a  — 7 Tagw. Garten und Wiesen. B onität: 4— 5. D as P fa rr
haus, 1652 von Abt Carl V. erbaut, war ehedem Klosterrichterhaus; geräumig 
und passend; ein kleiner Stadel ist an dasselbe angebaut. D ie Baupflicht hat 
der S taa t. D ie Pastoration der Pfarrei ist dem Kloster übertragen und ein 
Pater als Pfarrvicar aufgestellt, ein anderer als Cooperator ihm beigegeben; 
beide wohnen im Kloster; dieses hat aber, so lange ihm die Pastoration der 
Pfarrei obliegt, das Nutznießungsrecht am Pfarrhause; z. Z . wird dasselbe 
von einem Klosterdiener bewohnt. D ie Matrikelbücher beginnen 1629.

V. SchulverhM mste: 1) Schule in Schäftlarn mit 1 Lehrer, 79 Werktags- und 
17 Feiertagsschülern.

2) Schule in Baierbrunn mit 24 Werktags- und 8 Feiertagsschülern. 
Schulhaus 1874 erbaut. — Die Kinder von Irschenhausen und Holzen be
suchen die Schule in Icking, die von Neufahrn die Schule in Wangen, beide 
zur Pfarrei Aufkirchen a. W. gehörig.

VI. Kloster: D as 1803 aufgehobene Prämonstratenserkloster Schäftlarn wurde 1865 
den Benedictinern übergeben und dort ein P riorat errichtet. Es zählt gegen
wärtig 5 Patres und 10 Laienbrüder. D as Kloster hat die Pfarrei zu pasto- 
riren; die Klosterkirche ist zugleich Pfarrkirche.

Kleine Rotsten. S c h ä f t l a r n ,  866ftiluri,*) wohl nur eine Erneuerung der uralten 
Mönchscolonie im nahen „Zell", wurde in einer Niederung an der I s a r ,  wo 
es am Peipinbache hieß, im I .  762 als Kirche und Kloster gegründet durch den 
Priester Waltrich. Bischof Joseph von Freising weihte das neue Münster zu 
Ehren des hl. D ionys in demselben Ja h re  ein. D ie Kirchen Epolding und 
Deining waren die ersten Dotationsgüter, mit denen der S tifte r seine Pflan
zung ausstattete. Durch das Symbol eines Strickes übergab er das Kloster 
als Lehenseigenthum dem Bischof von Freising. (Non. Lote. V III. 363.)

Bald flössen dem Kloster Schäftlarn bedeutende Schenkungen zu. Herzog 
Thassilo selbst übergab demselben seinen Besitz zu Hesinloch (Hesselloh) im

*) B ei dem Schaftm achcr. S p ä te r  kommt der 6 a t .  p ln r .  s o s k tila rn n  vor. ( I n  Folge irrige r 
A bleitung führte d a s  Kloster ein Schisslein m it ;wei R u d ern  im  W appen .)
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I .  776; ebenso gelangten um diese Zeit bedeutende Güter zu Münsing, Bogen
hausen, Baierbrunn, Königsdorf und Sendling in das Eigenthum des S tiftes.

D er Gründer desselben, W altrich, wurde zum ersten Abte erwählt und 
er behielt diese seine Abtei noch einige Jahre, nachdem er 774 zum Bischöfe 
in  Passau eingesetzt worden war. Es folgten ihm in  der Leitung des Klosters 
die Aebte Jhho, der um das I .  785, und Petto, der innerhalb der I .  795 
bis 810 beurkundet ist. (V g l. G f. Hundt, Urkk. der Karolingerzeit, S .  74.)

Aus der ersten Periode des Klosters Schäftlarn besitzt die Münchener 
Staatsbibliothek ein Evangelienbuch auf Pergament m it merkwürdigen M in ia 
turen geschmückt, welches Bischof Anno von Freising (854— 875) hieher ge
schenkthatte. A ls zu Anfang des X . Jahrh , die Ungarn das Bayerland verwüsteten, 
wurde auch Schäftlarn von ihnen geplündert und entweiht, doch nicht völlig 
zerstört. Denn im  I .  931 schloß Bischof W olfram  von Freising hier in 
>Lchäftlarn fü r das Kloster des hl. Dionysius daselbst einen Tauschvertrag ab. 
(N on. La ie . V I I I .  379.)

Auch im I .  955 scheint es der völligen Vernichtung entgangen zu sein; 
wenigstens ist im  I .  970 schon wieder eine zum Altare "des hl. Dionysius ge
machte Schankung verzeichnet. Doch wurde um diese Zeit von den Kloster- 
bewohnern, wie es in  den meisten S tifte rn  geschah, die Regel des hl. Benedict 
verlassen und eine A rt Congregation von Weltpriestern gebildet. W ir  lesen in 
den Schäftlarer Urkunden des X I .  Jah rh , nur mehr von „cüericis ibickem 
ssrv iön tib im ".

I m  I .  1140 stellte Bischof O tto  der Große von Freising das herab- 
gekommene S t i f t  wieder her und übergab es dem Orden der Prämonstratenser 
nach der Regel des h l. Augustin. D ie  Errichtungsurkunde, von 10 bayerischen 
Prälaten unterschrieben, findet sich bei Meichelbeck, inst. lO'ising'. I. 318. 
Am 18. Dezember desselben Jahres bestätigte Papst Jnnocenz I I .  vom Lateran 
aus die Erneuerung des S tiftes  Schäftlarn. (Ilunck - O ervo lä , N etrop . 
b-alisb. I I I .  202.)

D ie  neue Colonisirung Schäftlarns soll von dem Kloster Ursberg in 
Schwaben*') ausgegangen sein; als erster Propst wurde der Mönch Engelbert 
gewählt, der 13 Jahre regierte. Von ihm w ird  gerühmt, daß er im  I .  1147 
als hervorragender Kreuzzugsprediger aufgetreten sei. Auch der Zug in 's  heilige 
Land, den Friedrich Barbarossa 1188 beschloß, rie f im  stillen Schäftlarn 
mächtige Begeisterung hervor. Propst Heinrich (1164— 1200) m it dem Kaiser- 
wohl schon seit dessen Fehde m it den Grafen von Wolfratshausen (1145) be
kannt, widmete ihm Roberts Geschichte des ersten Kreuzzuges. D as beigegebene 
interessante M in ia turb ildn iß  des Kaisers schmückte er m it zeitgemäßen Versen?) 
(V g l. Wattenbach, Deutschlands Gesch. Q u . im  M . A. I I .  287.)

D a  von diesem Propste in  der Chronik von Schäftlarn gerühmt w ird ,

0  Die schmid'sche Matrikel sagt: Xdbs8 Inrjus wonsotsrii oontirwatur ab Xbbats
Or8psrgonsi tanqnam Oatro Uoinus . . . et Orlinario Orisingsnai.
D as O r ig in a l vom I .  1188. jetzt in  der vatikanischen B ibliothek, zeigt den Kaiser in  der 
Rnstnng der Kreuzfahrer. Propst Heinrich, in  schwebender Gestalt, b r in g t demselben sein 
Bnch dar. D ie  W idm nngsverje heißen:

Hie est cispietua Lome 6osar Oricisriouo.
Lignitsr inviotus oslornm regia sinions.
663ai- rnsgnikena pins auguatua l'riderieim 
Oe terra ciowini peilst gentem 8alsäini.
XnIIi paeitienin 8s.rra.oeno l'riäerioum 
Dirigat ists über udi 8it iovna a neos über.

Lsinriens ppos. 8.
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daß er durch Abschreiben von Büchern dem Kloster viel Nutzen schaffte, so ist 
Wohl anzunehmen, daß eine bedeutende Schule unter ihm bestand; zu seiner 
Zeit wird auch bereits ein kuckollus soolnrm bei einer Verhandlung zu 
Schäftlarn erwähnt.*) (Non. Loio. V III. 416.) Als Schreiber des 6(>ä. 17 ,188. 
der M . S t .  B l. ist ein „reetor soolunum  Koüeltlui-snsiuw" vom I .  1400 
genannt.

Um das I .  1240 entstand zwischen den Wittelsbachern und den Grafen 
von M eran, denen Wolfratshausen gehörte, eine verwüstende Fehde, welcher zahl
reiche Güter des Klosters Schäftlarn, darunter Keferloh, Ebenhausen und 
Straßloch, zum Opfer fielen, insoferne sie durch Feuer verheert wurden. D as 
Kloster selbst litt bedeutend durch eine zehntägige Anwesenheit des bayerischen 
Herzogs, da sein Gefolge in weitem Umkreise vielen Schaden anrichtete, (b u 
ntstes Losteltlur. in N on. Oerm. sor. X V II. 341— 342.)

Am Pfinztag nach dem Ostertag 1331 schenkte Kaiser Ludwig der Bayer 
dem S tifte  Schäftlarn allen Zoll, der zu Keferloh am S t .  Aegydienabend und 
am Tage selbst von aller Kaufmannschaft fällt. (N stroxolis Zulisburseusis 
l l l .  206.) D er damals regierende Propst Konrad Sächsenhauser, Rath und 
Vertrauter des genannten Kaisers, hat sich sehr verdient gemacht, indem er 
prächtige Bücher theils selber abschrieb, theils um hohen Preis ankaufte; auch 
erbaute er einen Kreuzgang, ein Dormitorium und einen größeren Chor, welchen 
er mit fein ornamentirten Fenstern (teusstris subtilster vstreatis) ausschmückte. 
(Pastoralblatt des Erzb. München-Freising, 1866, S .  110.)

Eine ähnliche Thätigkeit entwickelte Propst Johann  von Trostberg (1410 
bis 1438); er führte ein neues Atrium auf und errichtete fünf neue Altäre. 
Als Hauptbaumeister des Klosters erscheint am Schlüsse des M ittelalters Propst 
Leonhard Schmid (1490— 1 5 2 7 ), welcher fast alle Gebäude des S tiftes neu 
im gothischen S ty le  herstellte und auch außerhalb seiner P rä la tu r, z. B . in 
Milbertshofen und Percha, schöne Spuren seiner Wirksamkeit zurückließ. Unter- 
seiner Amtsführung, am 30. Dezember 1494, beehrte Kaiser Maximilian das 
Kloster mit seinem Besuche und schenkte den Mönchen einen Eber, den er mit 
eigener Hand erlegt hatte. (Oetelius, rer. best. soript. 1. 641.)

Zu Anfang des XVI. Ja h rh , war Schäftlarn schwer von Wassergefahr 
bedroht, da die I s a r  mehr und mehr den Grund des Klosters unterspülte. 
M an dachte schon an eine Verlegung des S tiftes nach Deining. I n  der I n 
struktion, welche die Herzoge Wilhelm und Ludwig (1523) dem Dr.. Eck 
nach Rom mitgaben, heißt es u. a ., „daß dasselb Closter in großen perielsu 
vnnd verlicheit steet, vnnd sich besorgen muß, die vngestuemb des Wasserfluß 
möcht daz Closter gar hinreißen, darzue so werden Wissmeder, gärtten vnd 
grundt, davon das Closter sein täglich narung mit vnnderhaltung J r s  Viehs 
vnd annderem nemen sol, zu Vil Zeitten dermassen durch die Wasserguß ver
schütt vnd verderbt, da; man alda kam narung gehaben vnd nit wol wonen 
mag. Vnnd aber die pfarrn Ta(i)nyng**) vnnd derselben pfarrn Widemb gegen 
scheftla rn  ü b e r Vnd demselben Closter daselbs dermassen gelegen ist, daß durch 
die Vngestümb des Wassers derselben pfarrn khain abpruch beschechen, Vnd das

I  Um diese Zeit bestand auch ein Franenkloster in  Schäftlarn. (N o n . L o ie . VIII. 406. 
407. 427.) Eine Schwester J rm en g art schrieb ans Geheiß des Propstes Heinrich mehrere 
lateinische Codices ab.
I n  dem betreffenden Urknndenabdrnck ist irrig  immer T anyng zn lesen, während es sicher Tainyng 
oder T ayning heißen muß. Die P farre i Deining w ar 1522 dem Kloster Schäftlarn  in- 
corporirt worden, während T hanning  dam als eine F ilia le  der P farre i W olfratshansen ge
nan n t wird.
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Closter sein unterhalt, wonung vnd narung m it Viehe Vnd leuthen ganz wol 
haben. Vnnd wo es not thun w ird , dahin tranksrie rt werden möcht . . ."  
(Wiedemann, Joh . v r .  Eck, S . 682.)

Diese Gefahr ging wieder vorüber, jedoch brach in  Bälde ein anderes 
Unglück herein, da das S t i f t  im  I .  1527 abbrannte und nur durch die thätige 
Unterstützung des Herzogs W ilhe lm  IV .  vermochte es sich wieder aus seiner 
Asche zu erheben. Auch im  Schwedenkriege soll Schäftlarn durch Feuer ver
heert worden sein. I m  I .  1598 , am 17. M ä rz , erhob auf Ansuchen des 
Herzogs W ilhelm  V . Papst Clemens V I I I .  die bisherige Präpositur Schäftlarn 
zur Abte i; gleichzeitig verlieh er dem neuen Abte Leonhard Klotz die Ponti- 
ficalien und die Vollmacht der bsneckietio so lew nis. (M etropolis Kalis!». I I I .  
208.) I m  J u n i 1648 flüchtete sich Abt Carl nach Frauenwörth.

Nach dem dreißigjährigen Kriege bedurfte das Kloster einer langen Zeit, 
um sich von den erlittenen Schäden zu erholen. Abt Melchior Schußmann 
(1680— 1719) konnte den B au des gegenwärtig noch stehenden Klosters be
ginnen, welchen erst Abt Felix im  I .  1764 vollendete. Z u r neuen Kloster
kirche wurde am 5. J u l i  1733 der erste S te in  gelegt. Den P lan  zu den 
großartigen Neubauten lieferte Couvilier; der churfürstliche Baumeister Gunez- 
rainer vereinfachte denselben und nach seinen Abänderungen gelangte das Werk 
zur Ausführung. Schäftlarn konnte jetzt als eines der prächtigsten S tifte r in 
Bayern gelten, doch nur kurz dauerte sein Glanz. Am 1. A p ril 1803 wurde, 
wie uns Aretin meldet, die Verwaltung des Klosters Schäftlarn den Religiösen 
abgenommen und fiel dem Staate anheim.

D ie  sehr bedeutende Bibliothek wurde m it allen Werthgegenständen der 
Stiftskirche nach München verbracht; von den vorhandenen 6 Glocken warf 
man 3 vom Thurme herab, um sie einzuschmelzen. Von den 30 Conventualen 
ließen sich die meisten in  der Seelsorge verwenden. Nach der Resignation des 
letzten P rio rs  und P farrvicars von Schäftlarn ?. Bernhard Neumayer wurde 
? . Adrian Frohwieser 1814 zum Pfarrer daselbst ernannt.*) D ie  Klostergebäude 
gelangten durch Kauf an Private, welche hier eine Fayencefabrik und eine Bade
anstalt einrichteten. I m  I .  1845 erwarben die englischen Fräulein von 
Nymphenburg das Kloster und eröffneten daselbst am 28. October d. I .  ein 
Mädchenpensionat. Von ihnen erkaufte es König Ludwig I .  1865 und über
gab es den Söhnen des hl. Benedict, die am 22. M a i 1866 unter dem P rio r 
0. Benedict Zenetti aus dem Convente S t .  Bonifaz in  München ihren Einzug 
hielten.

D er letzte Abt von Schäftla rn , Gottfried S p ind le r, war am 29. M ärz 
1808 zu München (nach anderen Berichten 1809 in  seiner Heimath Luhe) 
gestorben.

Von den alten Kunstwerken des Münsters zu Schäftlarn ist begreiflicher 
Weise nichts mehr erhalten, m it Ausnahme eines Crucifixes von großer Schön
heit, welches sich vor der Kirche befindet, und einiger mittelalterlicher Statuen 
(Gottesmutter, S t.  Johann der Täufer und S t. Petrus). Zwei herrliche 
Sculpturen, vielleicht dem einstigen goth. Choraltare angehörig, der hl. D io 
nysius und die hl. J u lia n « ** ), kamen aus Schäftlarn in  die Kirche zu M itte r
sendling.

D ie  Klosterkirche bewahrt die Gebeine der hl. M ärtyre r Vincenz und 
Adrian.

Die P farre i hieß ehedem k a ro v li ia  L .  LI. V ., die Pfarrkirche ward beim Neubau des 
Klosters abgebrochen.
V g l. Bd. I I .  S . 480, wo statt S t. Ju lia n a  irr ig  S t. Margaretha genannt ist.
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Von hohem Interesse ist die halbkreisförmige doppelte Verschanzung, die 
Bürg genannt, an der Schäftlarer Leiten. I n  der Nähe wurde eine Anzahl 
römischer Münzen gefunden, die zum Theil im Besitze des historischen Vereins 
von Oberbayern sind.

Ueber Schäftlarn vgl. Deutingers ält. M atr. M . 47. 339 ; Non. Lots. 
V III. S .  357— 576 m. Abb.; Vvsntini Auual68, sä . lüps. p. 269; Wening, 
Toxossr. Luvruius I. 263 m. Abb.; k s r t r ,  N on. 6 sr in . seript. XVII. 
334— 343; Quellen und Erörterungen I. 365 ff.; E rtl's  churb. Atlas II. 
218 m. Abb.; Ostslirw, rs r . boio. 8sript. I. 639— 641; Pastoralblatt f. d. 
Erzd. München-Freising 1866, S .  103 ff.; G istl, histor. Skizze der Abtei 
Schäftlarn 1832; Aretins Beiträge I. 1803 , S .  97— 101; Kalender für 
kath. Christen 1856, S .  67 ; B runner, Benedictinerbuch, S .  535— 540 m. Abb.; 
Apian, Topographie von Bayern, S .  67; Riezler, Gesch. B ayerns, S . 157 
u. 604 ; OutglvAus soä. lut. Llonuo. D. II. p. 3. 74— 97.

B a ie r b r u n n ,  ursprünglich LsiA iidrunnen,^) kommt mit kudsuüiw sn 
(Bogenhausen) in der späterhin abgeschwächten Form aä  U aisrltiuosn 776 
unter den ersten Schankungen zum Kloster Schäftlarn vor. (Non. Lois. V III. 
364.) I m  X II. Jah rh , ist ein edles Geschlecht mit LiZiboto ä s  L si^sr- 
d runsu  hier beurkundet. (Non. Lois. V III. 404. Vgl. Oberb. Arch. XXV. 
S .  27.) Konrad von Baierbrunn war Heerführer unter Ludwig dem Bayer 
und zeichnete sich in der Schlacht von Ampfing aus.

D as Schiff der hiesigen Kirche schmückt ein byzantinisches Kreuz von einem 
unbekannten Meister, welches, „nachdem es viele J a h r  von den Türken zu 
Ofen in Ungarn war vergraben worden, 1745 den Kapuzinern zu München 
war verehret worden". (Pfarram t!. M itth .)

Reste germanischen und römischen Alterthums wurden vielfach hier ge
funden.

H o h e n sc h ä ftla rn , L su k tilu rs^ )  Oratorium, wurde von Adalgart und 
Odalger 778 erbaut und von Bischof Waltrich von Passau geweiht. (N sisüsl- 
d ssü , stcht. XrwinA. I. 1. p. 78.) Um das I .  815 war dieses Kirchlein im 
Besitze des Priesters Cozolt, der es zum Dome in Freising schenkte. (4 . o. 
I. 2. X. 329.)

Eine später hier neugebaute Kirche, usssIsÄ a in suporiori villa ss s ttla rsu , 
erhielt am 30. November 1200 von Bischof O tto II. von Freising die Con- 
secration. (N on. (lerm . serixt. X V II. 347.)

I rs c h e n h a u s e n , U r s in ü u s o u ,^ )  wird um das I .  800 von einem ge
wissen Landfrid, soweit es sein eigen w a r, zum Kloster Schäftlarn geschenkt. 
(Non. Lols. V III. 368.) Um das I .  1130 ist mit Usruüuräu8 äs Ilrssn- 
tiussll ein edles Geschlecht daselbst bezeugt. (4/. o. 382.)

Die Kirche dieses O rte s , seslss ia  I /s rssn ü rm ssn , wurde im I .  1140 
von Bischof O tto dem Großen dem S tifte  Schäftlarn zugetheilt. (Nsiodsl- 
üseü , IÜ8t. VrminA. I. p. 318.)

Ein unweit von Irschenhausen auf einem Hügel gelegenes Kirchlein zum 
hl. Ulrich erfuhr am 13. April 1804 das Schicksal der Demolirung.

*) Bei dem Brunnen des k s iZ iri oder Bayern. Obige Form, offenbar die ursprüngliche, ist 
nur noch erhalten in Urkunden des X II. n. X III . Jahrh .

**) Vgl. die Notizen zu Schäftlarn. Meichelbeck bezieht die Stelle irrig auf das Kloster 
Schäftlarn, was zu unlöslichen Widersprüchen führt.
Bei den Häusern des Ilrso . Förstemann I. 1218,
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Z e l l ,  wahrscheinlich die Mönchsniederlassung, aus der sich später das 
Kloster Schäftlarn entwickelte, kommt in  seiner ältesten Zeit nicht urkundlich 
vor. Erst um das I .  1180 erscheint ein Edler H u iu rieü  äs Oslis als Zeuge zu 
Schäftlarn. (N on. Lo ie . V I I I .  435.) Am 1. Dezember 1206 wurde die 
hiesige Kirche (seeiösia in  6e II) durch den Bischof O tto  I I .  eingeweiht zu 
Ehren der heiligsten D reifa ltigkeit, der seligsten Jungfrau und des h l. Erz
engels Michael, (ke rtn , Nc>v. O srw . sorip t. X V I I .  347.)

Ih re  3 A ltäre  sind —  ein seltenes Beispiel —  den hl. Himmelsfürsten 
Michael, Gabriel und Raphael dedicirt.

N e u fa h rn ,  n o u vu rs /*) w ird , wie es scheint, um das I .  760 unter 
den ersten Stiftungsgütern des Klosters Wessobrunn ausgeführt. (N on. ko ie. V I I .  
337.) D ie  Kirche daselbst, X irvu ru  eeolesiu, gelangte als Schankung des 
Bischofs O tto  I. von Freising im  I .  1140 an das Kloster Schäftlarn. 
(Neiotie lbeeü, dmt. lü is in A . I .  1. p. 318.)

Bischof O tto  I I .  consecrirte diese Kirche am 1. Dezember 1206.

Percha, k s re ü u o ü ,^ )  euva seoissiu 8. Valentins, w ird  im  I .  785 von 
einer gewissen Baganza dem Kloster Schäftlarn vereignet. (N on. Lo io . V I I I .  
367— 368.)

I m  I .  1172 am 11. J u l i  fand eine neue Consecration der hiesigen 
Kirche durch Bischof Adalbert von Freising statt. (Krener, Siegel der Münchener 
Geschlechter, S . 173.)

Schon im  I .  1707 wurde vereinbart, daß diese F ilia le  88. V a ln n tin i et 
X e ü a tii charitativ von Starnberg aus pastorirt werde, wie es jetzt noch der 
Fa ll ist.

D as Gotteshaus besitzt ein leider nicht mehr vollständig erhaltenes 
gothisches Sacramentshäuschen, sowie eine altdeutsche Darstellung des M a r
tyrium s 8. l lo k a t ii.

Schäftlarn darf sich einer Anzahl literarisch verdienter Männer rühmen. Schon ini 
X I I .  Jahrh, traten zwei Mönche, Adalbert nnd Sigbert, als geistliche Dichter hervor, deren hand
schriftliche lateinische Gesänge die königl. Staatsbibliothek besitzt. Propst Heinrichs Verdienste w ur
den bereits erwähnt. Propst Bertholt» Nederdorfer, P 19. Januar 1348, schrieb das Otrrouioon 
Lo lis t'tin risnss, welches bei Ostdlins, I.  639 und in  den k lon . tlsrva. X V I I .  abgedruckt ist. 
Auch Xnnn lss Zobot'tlni'isnsss (ib ic lsm ), nicht unwichtig fü r die deutsche Geschichte, wurden hier 
von einem unbekannten Chorherrn geschrieben. Der Chorherr Crispus Ertmann, um 1S6ö, ist als 
Homilet, Jakob Jtelius, Lehrer der schönen Wissenschaften in  diesem Kloster, um die gleiche Zeit als 
geistlicher Dichter bekannt. V. Mannhard Kriegensdörffer war in  den I .  1702— 1703 M itglied der 
„Nutz- nnd lnsterweckenden Gesellschaft der vertrauten Nachbarn am Jsarstrom". Der Conventnal 
Gottfried Holzinger war gegen Ende des X V I I I .  Jahrh. Professor zu Landshut; er schrieb einige 
Bücher ästhetischen nnd philologischen In h a lts ; sein Ordensgenosse Evermond G roll that sich als 
Komponist hervor; derselbe starb 1809 als P farrer von Allershausen.

A uf dem Friedhofe zu Schäftlarn befindet sich das Grab des namhaften Historikers Ferdinand 
Damberger, Beichtvaters der engl. Fräulein dortselbst, P 1. M a i 1899.

*) Neue Fuhr oder Fahrt, d. h. Niederlassung.
k s r lin ln  nach dem gothischen bn irA nks i, monknnnm (Freudensprung).
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9. Thanning.
Pfarrei m it 718 Seelen in  139 Häusern.

Thanning, D., Pf.-K., Pf.-S., Schule, ^
179 S. 36 H. — Kil. mit Cap.................... 25 S. 5H. 5 Kil.

Bullenreut, E. . . . 6 „ 1 „ Moosham, D. . , . 66 „ 14 „ 2
Entbäck, D. . . . 55 „ 10 „ 1 „ Reichertshausen, W.
Wörschhausen, W. . 20 „ 2 „ 1,, mit Cap...................... 27 „ s „ 3

Äufhofrn, D., Flk., 92 „ 21 „ 2 „ R eu t, W. mit Cap. . 9 „ 2 „ 5 „
Wiesmeier, E. . . . 8 „ 1 „ 3 „ Sägmühle, W. . . . 15 „ 3 „ 5

Holchaufen, D., Flk., -f- 77 „ 12 „  5 Schalkofen, W . . . 18 „ 3 3 „
Ebertshausen, D. . . 40 „ 11 „ 6 „ Thal, E......................... 2 „ 1 „ 4 „

Feld Kirchen, W., Flk., - 21 „  4 „ 2 W eiherm ühle , E. mit
Frashausen, W. . . 43 „ 6 „ 5 „ Cap............................ 6 „ 1 „ 6 „
Golkofen, E. . . . . 9 „ 1 „ 5 „

An merkungen: 1) Die Einöde Bullenreut ist bei Deutinger nicht erwähnt.
2) Im  Pfarrbezirk befindet sich 1 Protestant, nach München eingepfarrt.
3) Umfang der Pfarrei circa 15 Kilometer.
4) Wege gut, aber beschwerlich.
5) Die Ortschaften der Pfarrei gehören in das Bezirksamt München II . und in die politischen 

Gemeinden Thanning, Moosham, Dingharting, Baiernrain und Linden.

i.  Psarrs ih : T h a n n in g ,  an der Districtsstraße von Sauerlach nach W olfra ts
hausen, etwas erhöht gelegen. Nächste Eisenbahnstation Sauerlach, 9 K ilo 
meter entfernt. Post Wolfratshausen.

Pfarrkirche: 1786 erbaut; restaurirt 1863. Renaissancestyl. Geräumig 
und he ll/*) Baupflicht die Kirchenstiftung. Kuppelthurm m it 3 Glocken. 
Consecrirt am 1. October 1836. Patrocinium am Feste Peter und Paul.
3 a lt. p v rt. 8s. 11. Om. bei der Pfarrkirche. Orgel m it 6 Reg. An den 
mehreren Sonn- und Festtagen ist der P fa r rg o tte s d ie n s t in  der Pfarrkirche; 
die Ausnahmen s. bei den F ilia len Feldkirchen und Holzhausen. Concurs am 
Patroc in ium , am Michaelifeste und am Allerseelensonntag. Ewige Anbetung 
am 12. November. Sept.-Ablässe am Patrocinium, am Michaelifeste und am 
Feste der unbefleckten Empfänglich M a riä . Aushilfe w ird  geleistet in  Aschol
ding am Fastnachtssonntag und am Sonntag nach S t.  Johann von Nep. 
Außerordentliche Andachten: im  Advent Rorate, nach Angabe; an den 6 Fasten
sonntagen Oelbergandacht m it P red ig t, fre iw illig ; im M a i eine Novenne; in 
der Frohnleichnamsoctav täglich Morgens Non, Abends Vesper. Bittgänge m it 
geistlicher Begleitung: an den ersten 3 Samstagen nach Ostern nach Siegertshofen 
der P farre i Ascholding und am 3. Samstag im  J u l i  nach M a ria  Elend der 
P farre i Dietramszell. —  S t i f t u n g e n :  12 Jahrtage m it V ig il und Requiem,
4 Jahrtage ohne V ig il, 20 Jahrmessen, 1 Quatempermesse und 1 Wochenmesse.

A lle rs e e le n -B ru d e rs c h a ft, oberhirtlich errichtet am 19. A p r il 1723, 
aggregirt der Münchener Erzbruderschaft am 1. M a i 1723. Hauptfeste das 
Fest des hl. Michael und Peter und Paul. Convent an M a riä  Lichtmeß, 
Mittefastensonntag und Allerseelensonntag. Jeden Quatemper V ig il, Seelen
amt und Libera. —  Vermögen der Bruderschaft: 1800 L

*) Im  Presbyterium die Inschrift: „Allda ruhet in Gott die durchlauchtigste Frau Frau 
Justitia Adelheitis, bayrische Herzogin, Ottonis Grafen zn Andechs Wolfratshauseu und 
Thäniug Ehegemahlin, hat gelebt uüo 1070. Eine Gutthäteriu der Gemain Thäning, für 
welche mau einen Jahrtag und eine Speud halt."

Westermayer: Diöcesan-Beschreibung. I l i . 42
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Meßner und Cantor der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 
9200 45., b ) nichtrent.: 14480 45.

I I .  F ilia lk irchen : 1) A u fh o fe n , an der Straße von Thanning nach Deining ge
legen. Erbauungsjahr unbekannt. Renaissancestyl. Geräumigkeit beschränkt. 
Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm m it 2 kleinen Glocken. Oon8. «lud. 
Patron der hl. Valentinus. 3 a lt. port. 6m . Kein Sonn- und Festtags
gottesdienst. —  G e s t if te t :  2 Jahrtage m it V ig il und Requiem, 3 Jahrtage 
ohne V ig il, 5 Jahrmessen. —  Den Meßnerdienst versieht ein Gütler. — Ver
mögen der Kirche: a) rent.: 2250 45., d ) nichtrent.: 2100 45.

2) H o lz h a u s e n , nördlich von Thanning gelegen. Erbauungsjahr unbe
kannt. Restaurirt 1868. Renaissancestyl. Geräumigkeit zureichend. Baupflicht 
die Kirche. Dachreiter m it 2 Glocken. 6ou8. ckub. Patron der h l. Bischof 
M artinus . 3 a lt. port. 88. Om. P fa r rg o tte s d ie n s t am 4. Sonntag 
jeden M onats, ferner am Weihnachtsseste das zweite A m t, am Pfingstmontag 
und Frohnleichnamssonntag. —  S t i f t u n g e n :  4 Jahrtage m it V ig il und Re
quiem, 10 Jahrtage ohne V ig i l ,  2 Jahrmessen. —  Meßner ein Bauer. 
Ohne Cantor. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 6510 4 5 , b) nichtrent.: 
3900 45.

3) F e ld k irch e n , an der Straße von Dietramszell nach Thanning, tief
gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Restaurirt 1878. S ty l gothisch. Ge
räumigkeit zureichend. Baupflicht die Kirchenstiftung. Spitzthurm (seit 1875) 
m it 3 Glocken, a) Große Glocke, gegossen 1876 von Bachmaier in E rding: 
„V o x  O sorZ ii srspsruw  4ovi8 arsso lu lm sn  —  L t  plaso soslum ns 8ata 
Zranäo risset. —  k s llo  8triA68, S0 A0 popu1o8 aä X uw im 8  ara8, — Hua.8 
eo lsrsw , 8i non v o r  «ins mente lo rs m ."  b) Zweite Glocke, gegossen von 
dem nämlichen 1877: „8 n s  iuKs, cfvas totum  xsn8 as§ra vaxars psr 
o rbsw , —  N ota 8ud das pa lla  tu ta  Irrtsrs pots8." s) D ritte  Glocke, ge
gossen wie die vorige: „V ita  brsvi8, czuick, n i8 i aura Isvi8, rs rum  yuoqns 
üni8, pulv i8 s t sini8. 0on8. ckub. Patron der hl. Georgius. 3 a lt. llx . 
88. Om. P fa r rg o tte s d ie n s t am 3. Sonntag jeden M o n a ts , am Oster
montag, am Feste M a riä  H imm elfahrt und Geburt. —  S t i f t u n g e n :  1 J a h r
tag m it V ig il und Requiem, 6 Jahrtage ohne V ig il.  —  Meßner ein an
wohnender G ütler. Ohne Cantor. —  Vermögen der Kirche: a) rent.: 5350 45., 
b ) nichtrent.: 4490 45

Capellen: 1) S ch lo ß ca p e lle  in  H a rm a t in g ,  m it öffentlichem Eingang. 
S ty l :  Renaissance, sehr schön. Erbaut im  X V I I .  Jah rh . Consecrirt 1708. 
Spitzthurm m it 2 kleinen Glocken. 1 a lt. 6x. Patrocinium am Feste Kreuz
erfindung. 88. Keine O rgel, auch kein Friedhof. G o tte s d ie n s t regelmäßig 
durch den Beneficiaten. D ie  Capelle steht unter der Fideicommißverwaltung.

2 ) S t .  L e o n h a rd sca p e lle  in  H a r m a t in g ,  ein reguläres Achteck. 
1 A lta r. D er P farrer celebrirt hier am Samstag nach Bonaventura und am 
6. November. —  Vermögen der Capelle: a ) rent.: 12000 45., b) nichtrent.: 
500 45.

3) C a p e lle  in  R e ich e rtsh a u se n , gothisch, alt. Thurm  ein Dachreiter. 
Patron der hl. Colomann. 1 A lta r. D er P farrer celebrirt hier am Oster
dienstag und am 13. October. —  Vermögen der Capelle: a) rent.: 885 45., 
b ) nichtrent.: 350 45
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4) P r iv a tc a p e lle  in  R e u t,  ganz klein, m it einem Muttergottesaltar. 
1 gestiftete Monatmesse.

5) P r iv a tc a p e lle  in  W e ih e rm ü h le , sehr klein, m it einem Muttergottes
altar. D er P farrer celebrirt hier am Feste M a riä  Heimsuchung; auch ist eine 
Monatmesse gestiftet.

I I I .  PfarrverlMtnisse: Präs. Se. Excel!, der Hochwürdigste Herr Erzbischof im 
Wechsel m it dem Pfarrer von Wolfratshausen. Fassion: Einnahmen: 2678 47. 
65 /H., Lasten: 606 47. 45 ^ . ,  Reinertrag: 2072 47. 20 Onuscapital 
bis 1930 m it jährlich 51 47. 43 abzusitzen. W iddum: 33 da 63 a 62 ym —  
98 Tagw. 93 Dezim. Aecker, 16 Im 22 a 48 qm —  47 Tagw. 72 Dezim. 
Wiesen, 6 da 56 a 88 gin --- 19 Tagw. 32 Dezim. Holz. Durchschnitts
bonität: 8. Pfarrhaus, früher Privathaus, zu Ende des X V I I I .  Jahrh , fü r 
seine jetzige Bestimmung adaptirt. B e i Oeconomiebetrieb Geräumigkeit un
genügend, übrigens passend und gut gebaut, theilweise feucht. Oeconomiegebäude 
zu Ende des X V I I I .  Jahrh , erbaut, vom Pfarrhaus 30 m entfernt, sehr groß. 
Baupflicht bei beiden der Pfründebesitzer. Statusmäßig 1 Hilfspriester, welcher 
im  Pfarrhause wohnt; die Stelle ist seit 1867 unbesetzt. D ie  Matrikelbücher 
beginnen 1750. —  Beneficien in  der P fa rre i: 1) M i t  der Pfarrpfründe ist 
seit 1778 u n irt das S e b a s tia n i-F rü h m e ß b e n e fic iu m , gestiftet 1494 von 
dem Priester Johannes M ayr. Zahl der Obligatmessen ursprünglich wöchent
lich 6, reducirt 1740 auf 4, 1809 auf 2 Wochenmessen, 1876 auf jährlich 
90 und 1880 auf jährlich 52. Einkommen aus demselben bereits bei der 
Pfarrpfründe eingerechnet.

2) S ch lo ß b e n e fic iu m  in  H a r tm a t in g ,  Jncuratbeneficium, gestiftet 
1782 von 4 Freiherren von B arth . C onfirm irt am 12. J u n i 1782. P rä 
sentationsrecht der Senior der freiherrlichen Familie von B arth . Obligatmessen 
ursprünglich jäh rl. 315, seit 1875 reducirt auf 155. D ie  Erneuerung dieser 
Reduction ist alle 3 Jahre zu erbitten. D er Beneficiat muß in  der Schloß
capelle celebriren alle Freitage und Samstage, sowie an allen Sonn- und Fest
tagen; auch während der Anwesenheit der Gutsherrschaft täglich. An Sonn- 
und Festtagen ist m it der um 10 Uhr stattfindenden hl. Messe ein religiöser 
Vortrag zu verbinden. D er Beneficiat leistet herkömmlich Aushilfe im  Beicht
stühle am Fastnachtssonntag und am Sonntag nach Johann von Nep. in  
Ascholding, ferner in  Thanning am Palmsonntag, Patrocinium , Michaelitag 
und Allerseelensonntag. Einnahmen: 994 47. 49 Lasten: 15 47. 20 ^ . ,  
Reinertrag: 979 47. 29 /H. Grundbesitz: 2 ka 33 a 58 ym —  6 Tagw. 
87 Dezim. Durchschnittsbonität: 6. Beneficialhaus groß und gut; die kleine 
Baulast hat der Beneficiat. S ta ll fü r 2— 3 Kühe steht gesondert; daran hat 
der Beneficiat die ganze Baulast.

IV . Schutverhättnisse: Schule in  Thanning m it 1 Lehrer, 70 Werktags- und 
30 Feiertagsschülern. —  D ie  Kinder des Filialbezirkes Holzhausen besuchen die 
Schule in  D ingharting, die Kinder von Frashausen die Schule in  Baiernrain.

M eine Notizen: T h a n n in g ,  a ll tda iianingaZ^) Loolssia k a rro o llia lis , w ird m it 
noch drei Pfarrkirchen, a ll N osallsn, a ll N un iiitrinA as, a ll LuIaZaloeü, von 
dem Abte Cundharius von Isen  im  I .  799 dem Bischöfe Atto von Freising 
zurückgegeben. (Ulleiekelbsoü, bist. k lis iv A . I .  1. p. 94.) D ie  Pfarrkirche

Bei den Nachkommen des vnss-ano. Förstemann I. 325.
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nä U»8Ad6ll scheint das nahe Feldkirchen bei Moosham zu sein, welche F ilia le , 
früher zu Deining gehörig, merkwürdig genug von jeher im  Munde des Volkes 
„das P fa r r l"  oder auch „das Feldpfarrl" hieß. Thanning war in  früher Zeit 
schon Grafensitz. O tto oomo8 äs O nninxari erscheint als Zeuge in  einer 
Urkunde, die um das I .  1075 ausgestellt ist. (E . v. Oefele, Gesch. der Grafen 
v. Andechs, S . 223.) Seine Gemahlin Ju s titia ^ ) starb im Rufe der Heiligkeit, wie 
Hund in  seinem Stammenbuche bezeugt; sie wurde zu Thanning in  der P fa rr
kirche begraben; seine ebenso fromme Enkelin Agnes, G räfin  von W olfra ts
hausen, tra t in  das Nonnenkloster zu Admont und starb als Abtissin zu Neu
burg an der Donau. D ie  begnadigte Herluca von Bernried hörte in  einer 
Entzückung, wie dieselbe von Himmelsstimmen selig gepriesen wurde. (.1. O rstseri, 
OW. oo. V I. 170.)

Obgleich Thanning schon in frühester Zeit P farre i w ar, kommt es doch 
in  der M atrike l des Bischofs Conrad I I I .  vom I .  1315 als F ilia le  von 
Wolfratshausen vor, was jedenfalls darin seinen Grund ha t, weil der hiesige 
Pfarrherr in das bevölkertere Wolfratshausen übersiedelte. Gleichwohl findet 
man Thanning häufig P farre i und seine Seelsorger P farrer genannt. So ist 
im I .  1420 ein P farrherr von Thanning Namens Johannes beurkundet.

Thanning gehörte schon im M itte la lte r zum Am te, bezw. Landgerichte 
Wolfratshausen, aber auch Adelsfamilien hatten großen Grundbesitz dortselbst; 
so vergabten die Herzoge von Bayern im  I .  1450 u. a. vier Höfe zu Thä- 
ning als Lehen an die R itte r von Waldeck, welche vier Güter im  X V I I .  Jahrh, 
als Besitzungen der Herren von Seiboltsdorf ausgeführt wurden. (Freyberg, 
neue Beiträge rc. I .  140. 141.)

I m  I .  1585 berichtet P farrherr Balthasar Adler: „Erstlich so v ill denn 
Namen vnd gebiet meiner pfarr belangt so Heist sich die pfarr Thäning vnd 
gehört zue der pfarr Wolffertzhaussenn,*) * * )  vnd der Locator ist ein jeder Pfarrer 
des Altenn Hosts zue Minchenn, wellichem ich all J a r  52 gld zue g ilt geben 
mueß . . .  S o  v ill die 0ommuniount68 betrifft hab ich in meiner pfarr nur 
drey hundert vnd 20: Personen." (O rd . Arch.)

I m  X V I I t .  Jah rh , hatte Thanning durch eine Feuersbrunst schwer zu 
leiden. Nach einem Berichte des Pfarrherr« NaZ. D ionys Pirpichler vom 
I .  1758 „is t aö 1754 den 4. August das Gottshaus sambt dem P farrhoff ab- 
gebrunen vnd noch Keines hergestellet, also daß schon 3 iahr hindurch grobe 
weith gewürchte tücher die stell der fensterscheiben vertreten m it Vnleidendlicher 
Kelt der denn Pfarrgottsdiensten in  schlechter Kleidung beywohnenden ge- 
maindte." (Ib iä .) Zwanzig Jahre später, 1778, schlug der B litz  in  den P fa rr- 
hof, der kaum erst wieder aufgebaut war.

Am Mittwoch nach unser L. Frauen Liechtmeßtag 1494 hatte Johannes 
M a ir  V icar zu Däning auf S t .  Sebastiansaltar in  der Pfarrkirche daselbst 
eine ewige Messe gestiftet; dieses Beneficium wurde am 28. M ärz 1792 m it 
dem Pfarrvicariate un irt. Hiebei kam die Vereinbarung zu S tande, daß die 
P farre i von dem Landesherrn und dem Pfarrer von Wolfratshausen abwechs
lungsweise besetzt werden solle; im  I .  1837 ging das landesherrliche Be
setzungsrecht durch Tausch auf den Oberhirten über.

*) Drnclitio sst, die ioei 86pultnm 6838 1u8titinm, s. Lstbovis, olim Osnoniei eeolssias 
ooIIsAi'ntas s. Unärone in wonto VrisinASnsi 6ov8nnAuin6nm. (Schmid'sche Matr. 
§. 326.) dorn. Ottuni8 nxor 1u8titin sspults. 68t in vunnin^sn in Onpsiin provrin. 
(Non. Loiv. V II I .  ISO.)

' 0  Der Vicar zu Wolfratshausen nennt seltsamerweise um diese Zeit seinen Sprengel eine 
Filiale von Thanning.
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I m  I .  1837 erfolgte die Erhebung des Vicariates Thanning zur selbst
ständigen Pfarrei.

Ueber Thanning vgl. Deutingers alt. M a tr. §§. 326. 396; Ed. v. Oefele, 
Grafen v. Andechs, S . 5 1 ; Riezler, Gesch. Bayerns I .  854; N on. Üoia. 
X IX .  26. X X X V I.  u. 204; Apians Topographie von Bayern, S . 72.

A u fh o fe n , vielleicht m it U sZ iu lts r äs D flrn v s rs n *) um das I .  1030 
beurkundet. (N on. 6oie. V I. 17.). I n  der M atrikel des Bischofs Conrad I I I .  
vom I .  1315 wird diese F ilia le  seltsamerweise O stsrirovsir genannt.

I n  einer Uebersicht der Hofmarken, die um das I .  1450 in  Oberbayern 
bestanden, heißt es: I te m  Jö rg  Waldegker hat ain Dorfgericht in  Aufhofen.

Aufhofen besitzt noch ein gothisches Rauchfäßchen; früher sah man hier 
auch ein solches von russischer Arbeit.

F e ldk irchen , wie oben erwähnt, wahrscheinlich die soolssis, puroelnaliK 
nä Uoimüsn (bei Roth N osrrlls im ) vom I .  799, w ird ausdrücklich erwähnt 
im  jüngeren herzoglichen Urbar 6. 1280: O n iia  iu  V sitoü irvüsn s t ckeoima.

, (N on. Lo io . X X X V I.  rr. 214. 216.)
Feldkirchen war noch im  vorigen Jahrhundert eine F ilia le  der P farrei 

Deining.

H o lzhausen , ü o I t rR a iE n , läßt sich wegen der vielen gleichlautenden 
O rte  nicht eher feststellen als im I .  1315, in  welchem es die M atrike l des 
Bischofs Conrad I I I .  als F ilia le  von Wolfratshausen verzeichnet.

D as M em oria l vom I .  1585 sagt: „B ey f il ia ll Holtzhaussenn sinndt 
2 älter, der 1 haist S an t M a rtin s  altar, der 2. S an t Albans, vnd bey dijer 
fi l ia ll I s t  kam Wochenmeß gestifft, sundter am drittenn Sonntag s t in  v iA ilii^  
H xvnto loru in  w irb t der gottsdienst alda verricht." (Erzb. O rd .)

R e iche rtshausen , riüoonssim knr,**) w ird erwähnt unter Bischof H itto  
von Freising (8 1 0 —835), indem Priester Erchanbald und ein gewisser H erlo lf 
ih r gemeinsames dortiges Erbe zum Dome in  Freising schenken. (N sisüslbsek, 
Irist. Vrisinss. I ,  2. X . 407.)

I n  hiesiger Kirche blieb ein altdeutsches Flügelaltärchen erhalten nebst 
einigen alten Gemälden auf Holz. Auch w ird daselbst ein P fe il aufbewahrt, 
m it dem der Wiedererbaner der Kirche Hanns Gärtner, herzoglicher Mundkoch, 
1521 auf der Jagd verwundet wurde.

H a rm a t in g  kommt m it 6I>uckaI1iooIi cls Ü Lä u llm rin A sn ***) um 1140 
in  den Documenten des Klosters Tegernsee vor. (N on. Uoio. V I. 83.) Nach 
Aussterben des ursprünglichen Adels gelangte das Schloß an die Waldecker; 
1386 war der Besitz desselben an die Patricierfam ilie B arth  übergegangen. 
(V g l. Wening, top. 6nv 1. 257 m. Abb.)

Aus der M itte  des X V . Jahrh , meldet eine Notiz: „ I te m  Jacob 
Eglinger-Hadmaring der hat ain hofmarck zu Hcidmaring. Darzü gehören vier 
Höf zü Teyning vnd ain Hof zu S taingaw vnd zwen Höf zu Aschallting. 
(Kunstmann, neue B e itr. z. Gesch. d. Würmthales, S . 59.)

*) Wohl: Bei den Leuten des erhöht gelegenen Hofes.
**) Die Häuser des Rilivor:. Förstemann 1. 1041.

Bei den Nachkommen des lluNnmur. Förstcmaun I. t>46.
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E b e rs  Hausen ist um das I .  990 als L p s rm E Ü u sg ? ) beurkundet. 
(L leieüslbevk, tust, ^ r is in ^ .  I. 2. X . 1153.)

1V. W olfratshausen.
Pfarre i m it 2378 Seelen in  502 Häusern.

Meileuberg, W. . . 
C rttin g , D ., Flk. 

Schule, .
Buchberg, D . . . . 
Schwaigwall, E. .

WolsratShausen, M ., P f.-K ., P f.-S ., Nbk., Schule 
1435 S . 300H . — K il. 

Bruckmaier, E. . . 8 „ 1 „  2,2 „
Nantwein -m. Weidach>,

z. H., Flk., S c h u l e , 543 „ 121 „ 1,, „ 
Dorfen,D.,Flk.,Schule,-^ 150 „ 29 ., 1 „  „

16 S . 4 H . 3,.K il.

196
32

6

39
7
1

2.7
4..
7„

A n m e rk u n g e n : 1) Ober- undUnterweidach sind bei Nantwein eingerechnet; Ortschaft Wolssee bei 
Deutinger w ird nicht mehr erwähnt.

2) Im  Pfarrbezirk befinden sich 25 Protestanten, welche der Reiseprädikatur in  Starnberg zu
getheilt sind.

3) Umfang der P farre i 31,, Kilometer.
41 Wege gut.
5) Die Ortschaften der P farre i gehören in  das Bezirksamt München I I .  und in  die politischen 

Gemeinden Wolfratshausen, Dorfen, Gelting und Weidach, der Bruckmaierhof zur Gemeinde 
Degerndorf.

1. Pfarrsch: M arkt W o lfra ts h a u s e n , an der Loisach gelegen. Nächste Eisen
bahnstation Starnberg, 15 Kilometer entfernt. Post am Orte.

P farrkirche: Eine frühere Kirche 1482 erbaut; nachdem dieselbe 1619 ab
gebrannt war, wurde 1631 die gegenwärtige Kirche hergestellt; restaurirt 1865. 
S ty l  früher gothisch, jetzt Renaissance. Geräumigkeit kaum zureichend. *) * * )  B au
pflicht die Kirche. Kuppelthurm m it 6 Glocken, a) Große Glocke: „ I n  dem 
Namen der aller heilligsten drei Ainigkeit. O  heiliger S t.  ä.uäi'6 bitte die- 
selbige fü r uns Alle Zeit und sonderlich an den letzten Gerichtsdach. Amen. 
Z u  Gottes Lob, E h r und Preis goss mich Bartolome Wengle m it Fleis 
L1D O X IX ." b) Zweite Glocke gegossen von dem nämlichen 1621, ebenso 
3 andere 1618 und 1619. v) D ie  Sterbeglocke: ,,^ck donorem Oei tuckerunt 
N . I-ar>A6N6Wsr et L rn s t. U onaodi 1725." Oons. ckud. Patrocinium 
am Feste des hl. Andreas. 3 a lt. 6x., 3 a lt. port. 8s. L . Om. befindet 
sich jetzt in  Nantwein. Orgel m it 12 Reg. P fa rrg o tte s d ie n s t immer in  
der Pfarrkirche, ausgenommen am Patrocinium in  Gelting und Dorfen. Ewige 
Anbetung am 7. October. Sept.-Ablässe an M a ria  Lichtmeß, am Patrocinium 
und am Feste des hl. Stephanus. Außerordentliche Andachten: im  Advent 
noch (nach Redaction vom 18. Dezember 1876) 6 gestiftete Rorate; an den 
Donnerstagen der Fastenzeit Fastenpredigten, vom Magistrate bezahlt; an den 
Fastensonntagen Nachmittagspredigt und Kreuzwegandacht, aus freiw illigen B e i
trägen honorirt; in  der Fasten auch täglich N ise re re ; vom 1. M a i bis 
15. August täglich Schauerrosenkranz, vom Magistrat bezahlt; am Passions
sonntag und den folgenden Tagen 40stündiges Gebet; vom 15. August bis 
8. September Frauendreißiger Litaneien, gestiftet; Sebastian!- und Johannis-

* )  Bei dem Hause des löpnrun. Förstemann I .  1044.
** )  I n  der Kirche die Grabsteine der Psarrherren: Johannes Bapt. Mauercr, - f 3 t ,  M ä r ; 1752, 

und M atth ias Hupfauer, 4  1. A p r il 1715.
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Litaneien während der Octaven dieser Heiligen, gestiftet; an den 3 Fastnachts
tagen Abends Rosenkranz, gestiftet; in  der Allerseelenoctav täglich 2 Rosen
kränze, gestiftet; in  der Frohnleichnamsoctav Morgens Am t, Nachmittags Vesper, 
Abends Litanei, alles gestiftet; gleichfalls gestiftet ist die Jahresschlußandacht 
m it Predigt, Litanei und Ns Osum . Noch existirt die S tiftung  der Sterbe
glockenandacht, der gemäß fü r jeden verstorbenen Pfarrangehörigen beim Läuten 
der Sterbeglocke am Dreifaltigkeitsaltar vor ausgesetztem 88. in  6 ibo r. 7 Vater
unser gebetet werden. —  S t i f t u n g e n :  1 Jahrtag m it V ig il und Requiem, 
29 Jahrtage ohne V ig il aber meist m it Beimessen, 105 hl. Messen.

B ru d e rs c h a fte n : 1) Sebastiani-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am 
24. Januar 1620. Hauptfest am Sonntag nach S t .  Sebastian; am Sebastiani- 
feste gestiftetes Lobamt; mehrere zugestiftete Gottesdienste.

2) Allerseelen-Bruderschaft, oberhirtlich errichtet am 3. M ärz 1712, aggre- 
g irt der Münchner Erzbruderschaft am 10. September 1714. Hauptfest am 
2. Sonntag im  October. Convent am Fest Epiphanie und S t.  Johannes 
Bapt. Jeden Quatemper 1 hl. Messe.

3) Verein der christlichen M ütte r, oberhirtlich errichtet am 30. September 
1882, aggregirt in  Regensburg am 17. November 1882.

4 ) Junggesellen-Verbündniß zu Ehren der unbefleckten Empfängnis; M a riä , 
ohne oberhirtliche Genehmigung errichtet im  I .  1797. Hauptfest M a riä  
Himmelfahrt m it Hochamt, Nachmittags Processton und Litanei in  der Fraueu- 
capelle; an 8 verschiedenen Tagen des Jahres 1 hl. Messe auf dem Frauen
a lta r; 2 hl. Messen in der Seelenoctav; beim Ableben eines Mitgliedes 
1 hl. Messe.

Den Meßnerdienst versieht ein eigener Meßner, den Cautordienst ein an
gestellter Chorregent. Eigene Meßnerwohnung nicht vorhanden. —  Vermögen 
der Kirche: u ) rent.: 42455 07. 61 /H., b ) nichtrent.: 19177 07. 72

Ik. Nebrnkirchen: 1) D re ifa lt ig k e its k irc h e  auf dem Berge, erbaut 1715 von 
Bürger Lang. Renaissancestyl. Baupflicht die Kirche. Ueber Consecration 
nichts bekannt. Spitzthurm m it 2 kleinen Glocken. 1 u lt. port. D itu lus : 
die hlst. Dreifaltigkeit. G o t t e s d i e n s t  am Patrocinium. —  2 h l. Messen, 
gestiftet.

B ru d e rs c h a ft von der allerheiligsten D re ifa ltigke it, oberhirtlich errichtet 
am 5. August 1750; Ablässe vom 10. A p ril desselben Jahres. Hauptfest am 
Dreifaltigkeitssonntag.

D er Meßnerdienst w ird  von der Pfarrkirche aus versehen. —  Vermögen 
der Kirche: u) rent.: 2665 07. 70 ^>-, b ) nichtrent.: 1714 07. 29

2) F r a u e n c a p e l l e  a m  B e r g e ,  erbaut in  der ersten Hälfte des 
X V I I .  Jah rh . Zopfstyl. Erweitert und restaurirt 1845. 2 kleine Glocken. 
Patrocinium am Feste M a riä  Himmelfahrt. —  3 hl. Messen gestiftet. — 
Meßner der Pfarrmeßner. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 16647 07., 
10 ^ . ,  b) nichtrent.: 1028 07. 57

I I I .  F ilia lk irch e n : 1) D o r fe n ,  an der Straße von Wolfratshausen nach A u f
kirchen a. W . gelegen. Erbauungsjahr unbekannt. Rundbogenstyl. Baupflicht 
die Kirche. 0 o n 8 . äub. Spitzthurm m it 2 Glocken; die größere: „IVo ltK uvK  
8t6sser A088 mied in  N tinodöii N D I- IV " .  Patrocinium am Feste des hl. J o 
hannes Bapt. 3 u lt. üx. Oin. bei der Kirche. Go t t esd i ens t  an Sonn- und 
Feiertagen im Wechsel m it Gelting, durch den Cooperator; nur an den Monat-
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sonntagen und Frauenfesten ist der Cooperator in der Pfarrkirche. Nach Re- 
duction von 1876 sind noch 5 gestiftete Messen zu halten. —  D en M eßner
dienst versieht der Lehrer. —  Vermögen der Kirche: ren t.: 2134  7k/. 38 ^ . ;  
Vermögen der Schloßcapelle: u ) ren t.: 9702  47. 33 5 ) nichtrent.: 1348 7!/.
91 ^>.

2 )  G e l t i n g ,  südlich von W olfratöhausen am rechten Ufer der Loisach uud 
an einer Bicinalstraße nach Beuerberg gelegen, eine schöne und freundliche 
Kirche. E rbauungsjahr unbekannt. Geräumigkeit entsprechend. Baupflicht die 
Kirche. 6ons. ciub. Kuppelthurm m it 2 Glocken. Patrocinium  am Feste des 
hl. Benedictus. 1 a lt. tix ., 2 u lt. po rt. 8s. 6m. Kleine O rgel. G o t t e s 
d ie n st an S o n n - und Feiertagen —  m it Ausnahme der M onatsonntage und 
der Frauenfeste — im Wechsel m it D o rfe n , durch den Cooperator; am 
Feste des hl. Sylvester 2 hl. Aemter; außerdem 8 gestiftete hl. Messen. —  
M eßner ein O rtsangehöriger, Cantor der Lehrer von Gelting. — Vermögen 
der Kirche: u ) ren t.: 20749  7!/. 43 ^ . ,  b ) nichtrent.: 1143 7!/. 94  /H.

3 ) N a n tw e in ,  östlich von W olfratshausen zwischen Loisach und I s a r  
gelegen, erbaut zu Ende des X III . J a h r h . ,  vergrößert 1624. Zopfstyl. Geräumig. 
Baupflicht die Kirche. T hurm  ein Dachreiter m it 2 Glocken; die eine derselben 
gegossen von Wengle 1620. O ons. äuki. Patrocinium  am Feste des hl. Lau
rentius. 3 u lt. iix . B ei dieser Kirche befindet sich das Ow. für den M arkt 
W olfratshausen. Keine O rgel. Am Patrocin ium  hl. Amt. -  9 hl. Messen 
gestiftet. —  M eßner ein O rtsbew ohner. —  Vermögen der Kirche: u ) rent.: 
13681 7!/. 20 ^>., 5 ) nichtrent.: 1542 7l7. 86

IV . P fa rrv c r lM tllis te : Präsentationsrecht der Hofbeneficiat 8. U uuren lii e t 8. Llur- 
x u ritliu s  in München. Fassion: Einnahm en: 352 6  47. 99 ^ . ,  Lasten: 
2178  71/. 65 /H., Reinertrag: 1348 4 /. 34  -H. O nuscapital bis 1885  mit 
jährlich 222 71/. 86 zu tilgen; außerdem hat der P fa rre r zum Baufond 
jährlich einen B aucanon von 84  717. 89 /H. zu bezahlen. W iddum : 4  lia 
28,4 n- —  12 T agw . 60  Dezim . Aecker, 8 llu 6 2 ,, u —  25 Tagw . 38 Dezim. 
Wiesen, 3 llu 38  u  9 T agw . 94  Dezim. Holz. Durchschnittsbonität: 6. 
P fa rrh a u s : E rbauungsjahr unbekannt, geräum ig, nicht sehr passend, zu ebener 
Erde feucht. Oeconomiegebäude a lt ;  Baupflicht bei beiden der P farrer. H ilfs
priester: 1 Cooperator und 1 Coadjutor, welche im Pfarrhause wohnen. Beginn 
der M atnkelbücher: Trauungsbuch 1672 , Taufbuch 1711, Sterbebuch 1751. 
—  Beneficien in  der P fa rre i: 1 ) F r ü h m e ß b e n e f ic iu m , gestiftet von der 
Bürgerschaft 1427. Besetzungsrecht in  2 Fällen der M agistrat W olfratshausen, 
im 3. Fall die Raab'sche Fam ilie. Ursprünglich wöchentlich 4  Obligatmessen, 
seit langer Zeit auf 3 reducirt. D er Beneficiat hat täglich um 6 Uhr in der 
Pfarrkirche die Frühmesse zu celebriren, an S o n n - und Feiertagen auch einen 
religiösen V ortrag zu halten und A ushilfe im Beichtstühle zu leisten. —  E in
nahmen 731 717. 80  /H. Benesicialhaus mit Gärtchen im Untermarkte an der 
Loisach. Baupflicht der M agistra t.

2 ) D a s  L a n g -R a a b 'sc h e  Zehn-Uhr-Meßbeneficium, gestiftet von dem 
H andelsm ann Joseph Lang im I .  1735, jetzt der P fa rre i beigegeben. D er 
P fa rre r hat an S o n n -  und Feiertagen die Zehn-Uhrmesse lesen zu lassen und 
wöchentlich einmal für den S tif te r  zu appliciren. E innahm en: 194 717. 5 ^>.

*) I m  I .  1 8 1 0  w urde dieses Bcnesieium  th eils  m ii der P fa rre i, th eils  m it dem Frühm eß- 
beneficium  daselbst verein igt.
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3) D as S c h l o ß b e n e f i c i u m  in D orfen , von den Herzogen aus 
Bayern gestiftet, ebenfalls m it der P farrei vereinigt. Einkommen aus dem
selben 505 47. Z7 Grundbesitz: 15 du 86 n 44 yw  —  46 Tagw. 
66 Dezim., darunter 8 da, 76 a 18 ym  — 25 Tagw. 77 Dezim. Holz. 
Durchschnittsbonität: 4.

V . Schniverhültniste: 1) Knabenschule in  Wolfratshausen m it 2 Lehrern und 
89 Werktagsschülern; statt Feiertagsschule eine Fortbildungsschule.

2) Mädchenschule in  Wolfratshausen m it 2 Lehrerinnen, 98 Werktags
und 29 Feiertagsschülerinnen. — D ie  Kinderbewahranstalt w ird von 60 Kindern 
besucht.

3 ) Schule in Dorfen m it 1 Lehrer, 33 Werktags- und 9 Feiertagsschülern. 
Schulhaus 1875 erbaut. I n  diese Schule kommen Kinder von Atlenhausen 
der P farre i Münsing.

4 ) Schule in  Gelting m it 1 Lehrer, 37 Werktags- und 10 Feiertags
schülern.

5 ) Schule in  Weidach m it 1 Lehrer, 87 Werktags- und 20 Feiertags
schülern. Schulhaus 1876 erbaut.

V I. Klöster. Z u r Leitung der Mädchenschule in Wolfratshausen sind seit 1840 
arme Schulschwestern eingewiesen. S ie  besitzen hinter der Pfarrkirche ein 
Haus, in  welchem nur ein kleiner Betsaal (ohne gottesdienstliche Verrichtung) 
sich befindet. Beim Haus ein ganz kleiner Garten.

Missionen wurden gehalten 1852 durch Redemptoristen und 1868 durch
Jesuiten.

Kleine Notizen. W o l f r a t s h a u s e n ,  Wolle,'rtä68t>u8un,*) w ird am 30. J u n i 1003 
als die nördliche Grenze des Jagdgebietes bestimmt, welches Kaiser Heinrich I I .  
dem Grafen Adalbero zwischen Is a r  und Loisach im  Gaubezirke des Grafen 
Friedrich einräumt. (Lion. Lo iv. X X V I l l .  2. 310 ) D ie  Nachkommen des 
letzteren nennen sich Grafen von Messen, von Thanning, von Amras und von 
Wolfratshausen. I n  den I .  1098— 1116 t r it t  O tto  I I .  eoiues äs W oII- 
ra,td(rru86n) bei einer Verhandlung über Güter des Hochstiftes Freising und 
des Klosters Benedictbeuern auf; ihm folgte in  der Grafschaft sein Sohn 
O tto  I I I .  ( f  1127), doch m it dessen Söhnen O tto  V. und Heinrich I I .  erlosch 
wieder der Stamm der Grafen von Wolfratshausen. (V g l. die Stammtafel 
in  Ed. v. Oefele's Gesch. der Grafen von Andechs, S . 11.) Z u r Zeit des 
Grafen Heinrich I I .  (1145) ereignete es sich, daß Friedrich von S taufen, der 
nachmalige Kaiser Barbarossa, m it ihm in Fehde lag. Friedrich berannte die 
B u rg  Wolfratshausen, als eben ein großer Theil des bayerischen Adels, wie 
es scheint**) zu einem Turniere, dort sich eingefunden hatte. D ie  Belagerten 
machten einen Ausfall, wurden aber von dem S taufer zurückgeschlagen. (O tto  
lü 'is in x . A'S8ta, lü 'ic iorio i, eck. prine. toi. IX .  o. X X V .)  Eine viel ernstere 
Belagerung hatte Wolfratshausen 12 Jahre früher zu erdulden gehabt, als 
Herzog Heinrich der Stolze im  Kriege m it G ra f O tto  V. und seinem Oheim, 
dem Bischöfe Heinrich I .  von Regensburg, den O r t  schließlich plünderte und

*)  Bei den Häusern des W oiksruü. Förstemauu 1. 1354.
* * )  Die betreffende Stelle bei O tto VrlsinASnsw findet verschiedenartige Auslegung. (Vgl. 

Giesebrecht, Kaiserzeit IV .  219. Oberb. Arch. X X X I.  3 i7 .)
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verbrannte. (R iezler, Gesch. Bayerns I .  617— 618.) I m  I .  1157 wird 
schon ausdrücklich der Flecken (guburbium ) Wolfratshausen erwähnt; die Be
zeichnung M arkt, koruM IVoIfim tüvLM , findet sich um das I .  1280 im  jüngeren 
daher. Urbar. (N on. Loio. X X X V I.  u. 204.) Nach dem Aussterben der Grafen 
von Wolfratshausen im I .  1157 ging die Grafschaft an die verwandte gräf
liche Linie von Diessen - Andechs über, welche im  I .  1248 m it Pfalz
graf O tto  V I I I .  von Burgund, Herzog von Meranien, erlosch. Schon am 
27. M ärz 1243 war die B u rg  Wolfratshausen in  die Hand des Herzogs 
von Bayern gefallen. (Ed. v. Oefele, Gesch. der Grafen von Andechs, 
S .  102— 104.)

Wolfratshausen lag ursprünglich sicher in  der P farre i Thanning, die ja 
schon 799 als solche vorkommt. Doch im  X I .  Jahrh, erscheint Wolfratshausen 
m it einem M ale als Decanatssitz; in  einem Necrologium des Klosters Tegernsee 
ist am 5. Februar eingetragen: Ollunrackus Vevunus in  IVoIterorNuusen N I^V I. 
I n  den kirchlichen W irren zur Zeit des Legaten Albert Böheim (1239) wird 
auch der nicht m it Namen genannte P farrer von Wolfratshausen unter den 
Gebannten aufgezählt. (O stelius, rs r. boio. soript. I. 633. 794.)

D ie  Herzoge von Bayern hielten sich nachweisbar im X I I I .  und X IV . Jahrh, 
öfter im Schlosse Wolfratshausew auf, wie ja schon Herzog Rudolf, Bruder 
Ludwig des Bayers, daselbst Hof hielt und später, während der großen Münchener 
Unruhen (1397— 1403), der dortige Bürgermeister Jö rg  Katzmair und sein 
Anhang den Herzog Ernst wiederholt in  seiner B urg  dahier aufsuchte. (Oberb. 
Arch. V I I I .  30. 38. 44.)

Schon am 29. J u n i 1368 dotirte Herzog Stephan I. die Capelle zu 
S t.  M a ria  und S t.  Laurentius im  alten Hofe zu München, welche er er
baut hatte, m it dem Kirchensatze (Patronatsrecht) der P farre i Wolfratshausen; 
diese Dotation ging später (o. 1409) auf den Hofbeneficiaten an genannter 
Capelle über. (Erzb. v. Steichele, B is th . Augsb. IV . 845.) I m  I .  1429 
stifteten die Herzoge Ernst, W ilhelm  und Albert m it der Herzogin E li
sabeth eine ewige Messe zur Capelle des hl. Nicolaus im  Schlosse W o lfra ts 
hausen und Generalvicar Johannes Grünwalder von Freising confirmirte 
diese S tiftu n g  am 4. October des erwähnten Jah res.*) (Oot'sliug, re r. boie. 
svrip t. I I .  212.)

Zwei Jahre früher, am Pfinztag vor S t. Bartholomä 1427, hatte der 
Rath und die Bürgerschaft des Marktes Wolfratshausen auf S t .  Catharinä 
A lta r in  der Pfarrkirche daselbst eine ewige Frühmesse gestiftet und dieselbe 
m it Gütern und G ilten zu Wolfratshausen, München, W ald, Meilenberg und 
Weippertshausen freigebig ausgestattet. (Abschr. im erzb. O rd .) E in  Bene- 
ficiat, Pau l Rußinger, w ird in  den I .  1444— 1446 zum ersten M a l erwähnt.

I m  X V . Jah rh , bestand auch schon eine öffentliche Schule dahier; die 
Klosterrechnungen von Tegernsee verzeichnen zum I .  1493 einen Leüolustieus 
cks 1Vc)Itru2Üau8or>, der dort 15 Pfenninge als Viaticum erhielt. (Günthner, 
Gesch. der literar. Anstalten in  Bayern I I .  70.)

D ie  Hofbeneficiaten zu S t .  Laurentius in  München betrachteten sich in 
Folge des ihnen zustehenden Patronatsrechtes als die eigentlichen P farrer von 
Wolfratshausen. I m  I .  1595 führte der berühmte Archivar Michael A rro- 
denius,**) Caplan der S t. Laurentiusmesse, Klage gegen den Bürgermeister und

*)  Ueber die Fundatoren und das Fundationsdatum dieses Beneficiums fehlt sowohl in  der
schmid'schen M atrikel als auch in  Deutingers Bisthumsbeschreibuna jeder nähere Aufschluß. 
V g l. über ihn Häutle's Aufsatz im  Oberb. Arch. X X X IV .  190 fs.
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R ath  des M arktes, weil ihn diese „für khainen P fa re r alda zu Wolffertzhausen 
halten oder erkhennen wellen". I n  Folge landesherrlicher Entscheidung mußten 
sich die Beklagten zur geforderten Anerkennung herbeilassen. (Acten des 
erzb. O rd .)

D er P fa rre r, bezw. P farrv icar Georg Adler gibt über seinen Seelsorge
sprengel im I .  1585  interessante N otizen, denen w ir folgendes entnehmen: 
„Erstlich so ligt dise pfarn in  B urgfrid t vnd Landtgericht Wolfertzhaussen vnd 
ist am  O ilial zu der pfarrn  T hänning. S o u il  die p a tro n o s vnd (lies ä e ä i-  
sa tio nu m  der kirchen b e lan g t. S o  seindt bey der pfarr vnd Hauptkirchen p u tron i 
8 . ^ u ä r e a s  ^ p o s to lu s , 8 . X atsteriurr Vii-Zo e t L la it^ r  . O sä isu tio  wird 
am S on tag  p o s t tss tu m  M tiv i ta t i s  N . V. . . . I n  disen gottes H aus 
seindt 4  W ä r .  D er Erst heyst sandt Andre A lta r , darauf ist gestift das 
pfinstag Ampt ä s  O orpors Ostl. D e r 2 . hayst sandt katherein A ltar, darauff 
ist die friemes gestifft. D e r 3. haist vnsern fraw n A lta r , darauf ist gestift 
am S am btag  das Ampt ä s  V sn s ra tio n s  N a ris . D er 4 . haist S a n d t S e -  
bastion A ltar vnd darauf ist nichtig gestifft dan der Weber zufft (sie) im J a r n  
einm al." (Erzb. O rd . Arch.)

I m  dreißigjährigen Kriege erlitt W olfratshausen ein entsetzliches Schicksal. 
Nach der Einnahme M ünchens (17 . M a i 1632) wandte sich ein Haufen 
schwedischen Kriegsvolkes nach W olfratshausen. E s  w ar der Vorabend des 
Festes Christi Himm elfahrt. D ie  Bürgerschaft widersetzte sich anfangs und 
trieb den Feind a b , allein dieser brach in größerer Anzahl schließlich ein, 
plünderte den M a rk t, und. nach großer Niederlage der In w o h n er legte er 
denselben völlig in Asche.*) (IV sn iu^ , DopOKr. Lavri-rias I. 253 .)

Noch im I .  1698 w ar der P farrho f eine Ruine. P fa rre r M atth . 
Hupfauer schreibt: „D er P farrho f ist alhier ^.uuo 1632 durch die Schwedische 
feindt sambt dem gantzen Marckht abgebrent vnd in die Aschen gelegt worden, 
seithero V nerpaut . . .  bin also gezwungen m it n it weniger meiner Vnge- 
legenheit in denen Zünßheusern herumbzufahrn. Jä rlich  mueß Z inß raichen 
vnd geben 4 0  fl. D ie  P rand tstatt ist gantz bey dem B ndern thor deß 
M arckhts Zimblich weith v. d. G ottshauß entlegen . . . ."  (Acten des 
erzb. O rd .)

Nach dem Schwedenkriege ging auch das hiesige churfürstliche Schloß 
seinem Verfalle entgegen; man benützte es nur mehr a ls  Pulvermagazin. 
Am 7. A pril 1734 schlug der Blitz in  die alte Veste und zerstörte sie m it 
grauenhafter G ew alt von G rund aus; ein In v a lid e , der hier als Wächter 
angestellt w ar, blieb m itten in dieser Verwüstung unversehrt. (Llsiostslbssst, 
Ostrom L . K ur. I . 406 .)

A us dem Ende des vorigen Ja h rh u n d erts  ist bemerkenswerth, daß der 
Churfürst K arl Theodor (17 8 3 ) die P farrei W olfratshausen dem S tif te  B euer
berg incorporiren wollte, um demselben die Entschädigungskosten zu erleichtern,

*) Im I .  1639 reiste durch diesen Markt der Nuntius Fabio Chigi, nachmals Papst Alexan
der VII., nachdem er in Laingrnben bei Benediktbeuern Nachtquartier genommen:

. . . .  staut somuum katribus VI ei na beatis 
Hospitier, nt Nomen ssrvant. Imx Postern IVolters- 
Ilausen teota aperit, guonstam stations peraota 
Viotoris stammn stostili eombusta 8neoi.

Am 8. September 1683 kam der berühmte Benedictiner Mabillon auf seiner Reise 
durch Süddeutschland hier durch; er bemerkt zu diesem Tage: Llonaolnum oontenstimus, 
Llissn aä Loikerrdausennm oppistum eolsbrata.
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welche es wegen Austrittes eines Chorherrn dessen Angehörigen bezahlen mußte. 
Es fehlte nur noch der Consens des Bischofs Ludwig Joseph von Freising, 
allein trotz der Befürwortung des landesherrlichen Projektes von Seite des 
Domcapitels scheint der Bischof seine Zustimmung versagt zu haben, so daß der 
P lan nicht zur Ausführung gelangte.

Eine besondere Merkwürdigkeit der P farre i Wolfratshausen ist das Kirch
lein Nantwein, welches seinen Namen hat von dem hl. Rompilger N a n tw e in /) 
der —  ein altbayerischer S t. Colomann — am 7. August 1286 von dem 
herzoglichen Richter Günther zu Wolfratshausen aus Habsucht zum Scheiter
haufen verurtheilt wurde. Papst Bon ifa tius V I I I .  soll im  I .  1297 den un
schuldig Gemordeten unter die Zahl der Heiligen versetzt haben. Jedenfalls 
verliehen in diesem Jahre mehrere Erzbischöfe und Bischöfe von Rom aus 
fü r die Kirche des hl. Nantuvin (N e e ls M  8. X a u tuv in i X ris inK . äioee.), 
die also schon 12 Jahre nach seinem Tode erbaut stand, eine Anzahl von Ablässen. 
I m  sogenannten Deisenberger Häuschen war der hl. Nantwein gefangen ge- 
gelegen. Seine in  S ilbe r gefaßte Hirnschale, aus der man dem Volke Wein 
zu trinken g a b /* )  und sein Pilgerfläschchen —  zuletzt in Privatbesitz —  wurde 
in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts leider nach auswärts verkauft. 
(V g l. Kalender fü r kath. Christen 1361, S . 46— 48, und kuäerus, Luvuria. 
«rmotu I I .  324.)

Ueber Wolfratshausen sehe man: Deutinger, ält. M a tr. W . 325. 399. 
659; Freyberg, neue B e itr. zur vaterl. Geschichte I .  105— 132 ; Hazzi, statist. 
Aufschlüsse I I I .  176— 225; IVevinK, TopoKr. Lava rius  I. 252 m it 2 Abb.; 
Baterländ. Magazin I I .  392 ; Chroniken der bayer. Städte 1878, S . 637; 
Oberb. Arch. V I I I .  256. X I I I .  231. X X V I .  152— 154; R iedl's Reiseatlas, 
Lief. I I .  Route 2. S . 5 ; Hund, Stammenbuch I .  25— 26; Lleclsrer, urmules 
InKol8taä. I. 95 ; Apians Topogr. von Bayern, S . 65— 66.

D o r fe n ,  uä äork soelesig., äeäioutg. in  üonorew 8. N a r t im / * *  ***))  w ird 
am 10. Januar 798 unter Bischof Atto zum Dome in  Freising gegeben. 
(Nsioüölböoü, b is t. X risinK . I .  2. X . 173.)

Wahrscheinlich identisch m it ciörüin tso ä n m , welches, nebst mehreren 
Orten der Gegend, nach dem bischöflichen Urbar vom Jahre 1305 zum frei- 
singischen Amte Bergen gehörte. (UsokenstuIIöriann X . 251.)

Am 3. September 1736 wurde hieher das herzogliche Beneficium aus 
der zerstörten Schloßcapelle übertragen, äcmee eapslla urois prAsäiotus 
r6g.6äiÜ6tztnr. Z u  Ende des X V I I I .  Jahrh , wurde das Beneficium m it der 
P farre i unirt.

D er letzte Beneficiat, B a lth . M ü lle r, fl 1786, liegt in  der hiesigen Kirche 
begraben.

G e l t in g ,  O s ItinA ill-s -) v icu s , w ird um das I .  1030 erwähnt, da 
zu dieser Zeit ein dort befindliches, großes G u t zum Kloster Tegernsee ge
schenkt wurde. (Ncin. Lo io . V I. 18.) Vielleicht ist auch, nach dem Patrone 
S t.  Benedict zu urtheilen, die Kirche zu Gelting von Tegernsee aus erbaut.

*) Die althochdeutsche Form ist Uanäuin oder Xnvtrvin. Förstemann I. 952. Im  XVI. Jahrh, 
wird der Ort X ntvs in  genannt.
Noch in der Kirchenrechnung von S t. Nantwein pro anno 1650 kommen 4 ^  Maß Wein 
vor, „die anst St. Nantweinß Pilgrambßfläschl vnd Hirnschall zu drinkhen geben worden."

***) ^  1524 erscheint das Kirchlein schon mit dem Patrocinium 8. Oonnnis.
->-) Wohl bei den Nachkommen des Oüclo. Förstemann I. 464.
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Diesem Orte gehört auch Ortolk äo l îeäorKollivAou an, der um das 
I .  1195 zu Schäftlarn auftritt. (Nou. Loie. VIII. 472.) In  der Matrikel 
vom I .  1315 heißt der nämliche Filialoit: MäeruKaeltillAon.
Mehrere bedeutende M änner sind aus Wolfratshausen gebürtig: Heinrich I, von W olfra ts

hausen, Bischof von Regensburg (1132— 1155), ein kriegerischer Kircheufürst. Eberhard Stöckliu, 
erster Abt von Andechs (1458—1462). Columban Humpl, Augustinerprior und Ordensprovinzial 
zu München, theol, Schriftsteller, -f 2 M a i 1708, Franz Joseph Griemvaldt, fürstbischöflicher 
Leibarzt und Landschaftsphpsikus zu München, philosophischer und niediciuischer Autor, M itarbeiter 
des ?arnÄ88us doiou8, 4  11. J u li  1743. Prosper Prandtner, Chorherr und Klosterchronist von 
Beuerberg, f  28. October 1767/

Ueber die sel. Abtissin Agnes, G räfin von Wolfratshauseu, siehe die kleinen Notizen zur 
Pfarrei Thanning.



Rachträge und Ergänzungen.

Zu Aland I.
S . 6. Pfarrsitz A tte n k irch e n : nächste Post jetzt Nandlstadt. —  Pfarrkirche daselbst 

1878 neu getüncht und m it Freskogemälde am Plafond geziert. Am 
Feste M a riä  H immelfahrt (patroo. priiro .) vollkommener Ablaß.

„  7. T itularfest der Armenseelen-Bruderschaft jetzt verlegt auf Sonntag nach oder
m it S t .  Laurentius.

Filialkirche A ig ls d o r f  neu umgebaut; gothisch; consecrirt am 4. Sep
tember 1880.

Filialkirche F ig e ls d o r f  hat seit 1875 einen Spitzthurm.
Filialkirche Haselbach hat seit 1880 einen Spitzthurm.

„  8. D ie  Ortschaft H c rs lre u t wurde am 13. M ärz 1878 aus der P farre i I n 
kofen in die P farrei H ö rg e rts h a u s e n  umgepfarrt. (Schern. 1879, 
S . 202.)

„  10. Durch allerhöchste Entschließung vom 28. Dezember 1879 ist bei der P farrei 
In k o fe n  die alternirende freie Collation anerkannt.

„  11. Herzog O tto  I I I .  von Niederbayern ( i  1312) gab die Kirche zu In k o fe n
zum S t.  Castulusstifte in  M o o s b u rg .

„  16. N a n d ls ta d t kommt um das I .  1240 als Nanäolntat, cior-l, vor. (N on. 
Lo io . X X X V I.  50.)

„  23. Am 20. October 1874 erfolgte die Umwandlung der Schulexpositur S in z 
hausen in eine einfache Expositur. (Schein. 1875, S . 228.)

„  24. I n  O b e r h a in d l f in g  wurde eine eigene Schule errichtet.
Pfarrkirche W o lfe rs d o r f  ist consecrirt den 17. September 1874.

„  25. Am 28. Dezember 1876 wurden die 5 damals noch zu Z o l l in g  gehörigen 
Anwesen der Ortschaft B e rg h a u se n  (Unterberghausen) in die S tad t
pfarrei F re is in g  umgepfarrt. (Schern. 1878, S . 203.)

„  34. D ie  P farrei H aslach ist identisch m it kero linA on (B e rb ling ); der Pfarrsitz 
heißt noch Haslach.

„  37. Filialkirche W i l l in g  ist consecrirt am 16. August 1697.
„  38. Expositurkirche K o lb e rm o o r consecrirt am 7. August 1881.
„  39. S e it 1883 befinden sich im  neuerbauten Krankenhause zu A ib l in g  Franzis- 

kanerinnen, welche die Krankenpflege versehen.
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S .  39. W il l in g  hat nunmehr eine eigene Schule.
„ 41. Pfarrkirche Au consecrirt den 27. August 1723.
„ 44. L itze ldorf hat nun eine eigene Schule.
„ 45. Am 19. Dezember 1879 wurde die bisherige Curatie H e lfe n d o rf  der 

Pfarrei A y ing  zur selbstständigen Pfarrei erhoben. (Schem. 1880, 
S .  205.)

„ 46. Jetzige Pfarrkirche K le in h e lfe n d o rf  ist erbaut um 1675, consecrirt am 
28. September 1680.

„ 47. Kirche in G ru b  consecrirt am 23. August 1723. —  Kirche in E le n d s-  
kirchen hat einen S a tte lth u rm .

Am 18. J u n i  1872 erfolgte die Confirmation des Magdalena Estermann- 
schen Frühmeß-Emeritenbenesiciums in P e iß . (Schem. 1873, S .  221.)

„ 48. A y ing  kommt als siinAu bei Meichelbeck, I. 2. 104, vor rro. 791.
D ie Pfarrei H e lfen d o rf  ist üb. oollat. Reinertrag: 2252 47. 11

„ 50. Die Baupflicht am Pfarrhause und Oeconomiegebäude B e rb l in g  hat aus
schließlich der Pfründebesitzer.

„ 51. Pfarrkirche Feldkirchen ist consecrirt den 4. September 1671.
„ 52. Filialkirche F e ld o ll in g  ist erbaut 1525.

Filialkirche W esterham  ist consecrirt am 20. August 1697.
„ 53. Die Pfarrei F eldkirchen wurde 1619 dem Kloster W e y a rn  incorporirt 

(incrorp. minus plena).
„ 54. Filialkirche K leinhöhenk irchen  ist consecriert den 24. August 1723.
„ 55. Nebenkirche S o n d e rd ilc h in g  (bis 1827 zur Pfarrei Neukirchen gehörig) 

hat einen K uppelthurm .
„ 58. Am 20. Februar 1875 wurde das Schulbeneficium in F a g n  in ein ein

faches Beneficium umgewandelt und der Beneficiat verpflichtet, in der 
Eigenschaft eines exponirten Hilfspriesters die Filialen F a g n  und M i t t e n 
kirchen zu pastoriren.

Filialkirche M itten k irch en  ist consecrirt am 29. September 1680.
„ 59. OotmAg.8, G e tt in g , ist 790 zuerst urkundlich genannt.
„ 62. Am 31. M ärz 1874 wurde zur Wallfahrtskirche W e ih e n lin d e n  ein J n -  

curatbeneficium gestiftet. (Schem. 1875, S .  216.)
„ 64. Pfarrkirche K irchdorf jetzt im gothischen S tyle schön wieder hergestellt; con

secrirt am 28. J u l i  1879.
„ 65. Filialkirche G ro ß h ö h e n ra in  1882 stylgemäß erneuert.
„ 67. D as Patrocinium der Pfarrei K irchdo rf seit 1883 auf den 26. J u n i  

verlegt.
„ 69. O ste rm ünchen  ist im Tegernsee'r Urbar vom J .  1017 als O strinm unobsn 

aufgeführt.
Am 19. Dezember 1878 wurde die Ortschaft I n n e r t h a n n  (Niederthann) 

in die Pfarrei T u n te n h a u s e n  umgepfarrt. (Schem. 1880, S .  215.)
„ 70. Pfarrkirche S ch ö n au  ist consecrirt am 6. September 1723.
„ 73. Filialkirche H i lp e r t in g  hat seit 1883 4 neue Glocken.

Pfarrkirche T u n te n h a u s e n  (Renaissancestyl), consecrirt am 1. September 
1630, erhielt 1878 und 1880 neues Geläute mit 7 Glocken, gegossen 
von Graßmayr in Wilten. An der Nordseite des Thurmes seit 1876 
schöne gothische G ruft der gräflich Arco-Zinneberg'schen Familie.

„ 74. Filialkirche J a k o b s b e rg  ist consecrirt am 25. September 1680.
Zeile 21 v. u. statt S onn- und Feiertagen zu lesen: Samstagen und Vor

abenden der Feiertage.
„ 75. Expositurkirche B e y h a r t in g  zuletzt consecrirt am 11. August 1670.

Letzte Zeile statt 1584 zu lesen: 1548.
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S .  75. T u n te n h a u se n  zuerst urkundlich v. 1000 als '4ontjnüu8a.H  (F re h b e rg , 
Gesch. von Tegernsee, S .  258.)

„ 81. Zeile 5 v. o.: D er I n n  bildet die Westgrenze des Decanates, durchströmt 
es aber nicht.

„ 82. Zeile 7 v. o. statt Abt lies: Propst Franziskus.
„ 85. Psarrsitz E is e l f in g : Nächste Eisenbahnstation jetzt Wasserburg, 1 Stunde 

entfernt.
a) P f a r r k i r c h e  (Eiselfing): Zeile 6 statt ohne Capelle, zu lesen: 

mit schöner Capelle.
„ 86. D ie Nebenkirchen Ah a m und F re ih a m  jetzt reftaurirt.

Ack P f a r r v e r h ä l tn is s e  (Eiselfing): Neubau des Pfarrhauses, bereits be
willigt, wird 1884 in Angriff genommen.

S c h u l v e r h ä l t n i s s e  (Eiselfing): Schulhaus 1875 neugebaut und 
2 Lehrer daselbst.

S ta t t  der 1730 vom I n n  unterspülten Kirche T y rn s te in  wurde jene in 
F re ih a m  erbaut und 1731 hiezu der erste S tein  gelegt.

„ 93. G r ie s s tä t t  zuerst urkundlich 927 nä  Ln68titi. (Non. Loio. X IV . 360.)
„ 94. Kirche A l t h o h e n a u  ist im I .  1087 als Hoüsnourvo beurkundet. (E. v. 

Oefele, Grafen v. Andechs, S .  231.)
„ 95. I m  I .  1879 wurde der Pfarrsitz der Pfarrei G r ü n t h a l  nach Veräußerung 

des größten Theils des bisherigen Pfarrwiddums sammt Gebäuden von 
Schlichting nach Grünthal verlegt. Nach Grünthal kommt täglich der 
Postbote von Jettenbach.

„ 96. P f a r r v e r h ä l t n i s s e  (G rünthal): Fassion, 1882 neu festgesetzt: Einnahmen: 
4699 4̂/. 26 ^>., Lasten: 1179 M  69 ^ . ,  Reinertrag: 3519 M. 57 ^>. 
D as Onuscapital mit jährl. Absitzfrist zu 514 M. 29 /H. besteht fort bis 
1904. Gesammtwiddum: 3 üu 90 a  66 <zm - -  11 Tagw. 49 Dezim. 
Bonität: 9 ,.. P farrhaus neu, 1879 erbaut, geräumig, passend und 
trocken. Oekonomiegebäude nicht vorhanden, nur Waschhaus und Holz
remise neu.

„ 98. Nebenkirche Z a r n h a m  wurde consecrirt durch Bischof E c k e h a r t  von 
Chiemsee.

M i t t e l  g a r s  zuerst urkundlich 1130 als pnrocüin wittorKnrx. (Non. 
Loio. I. 139.)

„ 101. (W an g .)  Z. 10 v. u. lies: „als selbstständige Pfarrei".
„ 109. (B e rch tesg ad e n .)  Capelle zu U. L. Frau am Anger (an die Franziskaner

kirche angebaut) ist consecrirt am 22. J u l i  1679.
„ 111. ( B e r c h t e s g a d e n . )  Waldcapelle S t .  Johann  und P au l consecrirt am 

26. J u l i  1679; Ur- oder S t .  Martinscapelle consecrirt am 23. J u l i  1679.
Zeile 11 v. o. lies: Lockstein, statt Bockstein.

„ 118. Pfarrkirche S che l l e nbe r g  ist consecrirt am 27. September 1872.
„ 128. D ie Fastenpredigten in Un t e r - We i l bac h  werden gemäß oberhirtlicher An

ordnung ckck. 26. M ärz 1881 nicht mehr gehalten.
„ 129. Pfarrökonomiegebäude in Amper moch i ng  1883 im Rohbau fertig gestellt.
„ 138. D ach au  zuerst urkundlich erwähnt 805 als ckaoüovvn bei Meichelbeck, I. 2. 

X  141.
„ 155. D ie seit 1879 restaurirte Pfarrkirche zu Ho h e nk amme r  hat seitdem einen 

Spitzthurm.
„ 162. J a r z t  zuerst urkundlich erwähnt mit Höinricmse plsb. cko Ilorxo o. 1170. 

(Lock. s. 0n8tu1i p. X X V I.)
Lauterbach hat eine Mädchenschule, geleitet von Schulschwestern.

„ 164. ( J n z e m o o s . )  .4ck Pfarrsitz Zeile 5 lies Röhrmoos statt Röhrmoosen.
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S . 164. ( J n z e m o o s . )  Xck Pfarrkirche: Dieselbe, jetzt stylgemäß restaurirt, hat 
3 Glocken, auch eine neue Orgel.

Zeile 8 v. o. lies kleine Orgel, statt keine Orgel.
X ä  Pfarrhaus ergänze: Z u  ebener Erde sehr feucht. Oekonomiegebäude seit 

1870 gut reparirt.
^c i Schulverhältnisse: S e it 1879 neuerrichtete Schule in  Großinzemoos fü r 

Großinzemoos, Sigmertshausen und Kleininzemoos. 1 Lehrer, 80 Werk
tags- und 20 Feiertagsschüler. Schulhaus neu m it großem Garten.

„  166. D as noch zur P farre i K o llb a ch  gehörige Anwesen der Ortschaft M ü h l 
d o r f  wurde am 28. October 1877 in  dis P farre i H ohenkam m er um- 
gepfarrt. (Schein. 1878, S . 204.)

„  176. P farre i M i t t e r n d o r f  (U llk rn ä v r l)  ist schon genannt in  der M atrikel vom
I .  1315.

„ 180. U n te rb a ch e rn  hat jetzt eine eigene Schule.
„ 183. D ie  neuerbaute Filialkirche S c h ö n b ru n n  ist consecrirt am 1. October 1882 

in  üv ll. 8. 4o86püi.
„ 192. V ie rk irc h e n  hatte ursprünglich das Patrocinium 8. Lu lvu torw . (Meichel- 

beck, I. 2. S . 523.)
„  200. Pfarrkirche G rü n te g e rn b a ch  ist consecrirt am 30. August 1879.
„  206. Hoskirchen zuerst urkundlich um das I .  1060 als Hovatchirelien. (Ocsiöl.

I I .  19.)
„  208. Filialkirche W a tz lin g  consecrirt am 30. M a i 1713.
„ 215. D ie  neuerbaute Jnstitutskirche in  A lg a s in g  ist consecrirt am 20. October 

1875 in ircm. 8. 1o86püi.
„  234. Filialkirche W im p a s in g  consecrirt am 26. September 1725.
„  249. Erster bekannter Dechant des Capitels E genho fen  Däslsolm lmm cks I^!ne8- 

xacck (Einspach), 1180. (Oberb. Arch. X IV . 322.)
„  269. Pfarrkirche E b e rtsh a u se n , jetzt neu gebaut, consecrirt am 6. J u l i  1876.
„  270. Filialkirche W iedenzhausen  consecrirt am 18. October 1671.
„  273. blalcilinpurv ist E g g e lb u rg  bei Ebersberg.
„  278. Am 30. M a i 1883 wurde der Weiler A nzho fen  aus der P farre i E in 

spach in  die P farrei M aisach umgepfarrt. Schern. 1884, S . 227.)
„  287. E s tin g  hat nun eine eigene Schule.
„  288. Letzte Zeile v. u. statt „gestattet", zu lesen v e rb ie te t.
„  291. G ra in e r ts h o fe n  zuerst urkundlich erwähnt als Orniiüartnsüovnn o. 1088. 

(Hundt, bayer. Ürkk., S . 80.)
„  312. Capelle L indach consecrirt am 17. October 1675.
„  319. Am 25. September 1880 wurde die Einöde W e ite n r ie d  aus der P farrei 

P fa ffe n h o fe n  a. d. G l. in  die P farre i E genho fen  umgepfarrt. (Schein. 
1881, S . 202.)

„  334. W e n ig m ü n c h e n ,  so viel wie K le in m ü n c h e n , zuerst beurkundet als 
U ou ilio lrin , o. 1150. (N on . Lo io . V II .  57.)

„  334. W en igm ünchen  hat nun eine eigene Schule.
„  344. ( A l t e n e r d in g . )  Wallfahrtskirche zu hl. B lu t  consecrirt am 19. Sep

tember 1677.
„  348. I m  I .  1319 wurde die P farrei E rd in g  dem S t.  Johannesstifte in  F r e i 

s ing incorpirt. (Meichelbeck, I I .  129.)
„  356. Am 14. Dezember 1883 wurde die Erhebung der Expositur M o o s 

in n in g  zur selbstständigen Pfarrei oberhirtlich confirm irt. (Schem. 1884, 
S . 222.)

„  356. D ie  P farre i M o o s in n in g  vergibt der S tifte r auf Lebenszeit; alsdann wird 
sie Wechselpfarrei. Reinertrag: 1800 71/. 74 /̂ >.

Westeniiaycr: Diocesaii-Beschrcibuiig. ! ! ! . 43
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S . 358. Um das I .  1373 incorporirte Papst Gregor X I .  die Pfarrkirche A u f 
kirchen Gerichts E rd in g  dem Domdecanate F re is in g . (Meichelbeck, 
I I .  1. 163. I I .  2. X . 282.)

„  359. Zeile 16 v. o. lies IIucksoinZas statt IInäooinArm.
„  364. (B ock  H o rn .)  D ie  Filialkirche G r ü n b a c h  ist consecrirt am 22. Sep

tember 1677.
„  365. (B o ckh o rn .) F ilia ldo rf Kirchasch besitzt nunmehr eine Schule.
„  375. (Eschelbach.) I m  I .  1355 wurde die Pfarrkirche „kM e ü s Ib a e ü " der 

Collegiatkirche zu S t .  Johann in  F r  ei s ing incorporirt. (Meichelbeck, 
I I .  2. p. 172.)

„  377. Pfarrkirche L a n g e n g e is lin g  ist consecrirt am 21. September 1677.
„  385. Zeile 13 v. u. statt Ucko lies Uäo.
„  387. R a p p o lts k irc h e n  wahrscheinlich zuerst erwähnt895 als Uiüpolcköseüirikrüuu. 

(Meichelbeck, I. 2. X . 974.)
„  389. Filialkirche G ru ck in g  consecrirt am 23. September 1677.
„  390. R eichenkirchen urkundlich zuerst um 1065 als U ie lim L liirioüa. (Oetel. 11.46.)
„  398. Z u  M a r ia  T h a lh e im  befindet sich der altrömische Grabstein des heiligen 

Florentius.
„  402. W a lp e rts k irc h e n  ist zuerst documentirt als IVoIkbreoIrtssekircrliön e. 1130. 

(N on. Lo ie . V I I I .  382.)
„  422. A lle rs h a u s e n  ursprünglich bezeugt 814 als aclalktzreglumuw. (Meichel

beck, I. 2. X . 303.)
„  429. (F re is in g .)  D ie  S t. M axim ilians- oder Mariencapelle in  der Krypta con

secrirt am 19. October 1710.
„  432. (F re i s ing .) D ie  Hauscapelle im  erzbischöflichen Clericalseminar stylgemäß 

restaurirt 1879.
Unter den ehemaligen Kirchen auf dem Domberge ist auch die S t.  M a rtin s 

kirche zu nennen, die jetzt als Kunstmuseum dient; sie war die älteste 
Pfarrkirche Freisings und hatte noch im  vorigen Jahrhundert einen Tauf
stein; ebenso gehört hieher die S t. Andreasstiftskirche, die zur Säculari- 
sationszeit demolirt wurde.

D as S t. Andreasstift kommt um 779 als ü u ü ip s rti m ouayteriuiu, das 
S t .  Veitskloster o. 865 als m ouasterium  8. V it i  vor. (Meichelbeck, 
I .  2. X . 95. 795.)

Von Meichelbecks Geschichtswerk erschien der 1. Band 1727, der 2. 1729.
„  439. (N e u s t if t . )  Zeile 3 v. o. zu ergänzen: Laut einer Gedenktafel in  der 

Sacristei wurde Kirche und Kloster 1634 durch die Schweden eingeäschert, 
wobei die Gebeine der heiligen M a rinus  und Theklanus verbrannten.

Zeile 7 v. o. statt 11 a lt. üx ., zu lesen 5 a lt. tix ., 2 a lt. port. —  
Ebenda zu ergänzen: Nach einem wiederholten Brande 1751 wurde die 
Kirche durch Abt Askanius 1756 wieder erbaut.

Zeile 10 v. o.: D ie  Kirche wurde 1881 von der Kirchengemeinde als Eigen
thum erworben.

Zeile 17 v. o. ergänze: 6 w . —  ib. statt d. Z . lies seit M ärz 1858.
Zeile 28 v. o.: Schule in  Neustift 1874 eröffnet.
Zeile 29 v. o. ergänze: D er Exposttus hat d. Z . 2230 Seelen zu pastoriren. 

Stiftungscapitalien 7874 4 L  30 ^>. D er Exposttus wohnt in  Miethe.
„  443. F re is in g , die Residenz der Herzoge Grimoald und Hugibert zu Anfang des 

V I I I .  Ja h rh ., w ird in  der v ita  8. O orb iu iau i m it der Bezeichnung 
oastrum XrimuZsnsö, in der frühesten Urkunde v. a. 750 m it dem 
Namen HülAmivAa aufgeführt. D ie  bei Ankunft des heiligen Corbinian 
schon vorhandene Domkirche heißt in  der erwähnten v ita  „blcwleaia
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8. 66n itiiv i8  N arins." Der sreisingische »räo ostioii aus dem Ende 
des V III.  Jahrh, erwähnt eine Stadtkirche zum heiligen Petrus, „a-ä 
8. ketrurn in o iv itu ts", welche wohl vor der S t. Georgskirche bestand. 
(Nustillon, ÄnnIsetÄ, 1723, p. 152.) Einen neuen Aufschwung nahm 
die Stadt Freising in Folge der Privilegien: wereutus quotickiaiius, 
jus mollstae, ts loninw , welche Otto I I I .  996 dem Bischof Gottschalk 
verlieh. (Neieüslbeelc I. 1. 192.)

S . 449. Zeile 4 v. o. lies Otto I. statt O tto I I .
Ortschaft Weng wurde 1874 in  die Pfarrei J a rz t  umgepfarrt.

„ 451. Am 8. A pril 1874 wurde die Filiale Weng zur Expositur erhoben. (Schein. 
1875, S . 228.)

„ 458. Schloß und Park Birkeneck wurde gegründet von Fürstbischof Joh. Fran
ziskus im I .  1706. (Meichelbeck, I I .  1. S . 438.)

„ 464. D ie Pfarrei H u m m e l wurde 1220 von Bischof Gerold dem Stifte  
S t. Andrä in F re is in g  incorporirt. (Deutingers alt. M atr. I. §. 107.)

„ 467. Schönbichl hat z. Z. gleichfalls eine Schule.
„ 469. Zeile 3 v. o. statt 1350 lies 1352.
„ 471. Eine Schule besteht dermalen auch in G iggenhausen.
„ 474. Zeile 5 v. o. lies 725 statt 750.
„ 477. D ie Bezeichnungen ?upinüusir —  kippiustuusen beziehen sich nicht auf 

W ippenhausen.
„ 479. O berberghausen, O rt und Kirche, wurde im November 1883 zum Zwecke 

einer Weidenpflanzung niedergelegt.
„  485. Am 12. J u l i  1876 wurde die Einöde R ied (Rieder hinter den Bergen) 

aus der Pfarrei Bruckberg in  die Pfarrei G ündelko fen  umgepfarrt.
„  489. P ö rn d o r f hat jetzt eine eigene Schule.
„  494. 1874 wurde die Einöde S c h lo tt (von G ündelko fen) in die Pfarrei B ruck

berg umgepfarrt.
„  495. Am 27. Dezember 1874 wurde die Filiale Attenhausen eigene Expositur. 

(Schein. 1875, S - 228.)
„  502. Am 27. September 1880 wurden die Anwesen des Gallus Rank und des 

M artin  Kreitmaier zu Großschwaibach der Pfarrei M a rg a re th e n rie d  
in die Pfarrei Volkenschwand, Bisthums Regensburg, umgepfarrt. 
(Schein. 1881, S . 202.)

„ 502. Am 28. M ä r; 1878 wurde das Kirchdorf S ch w arze rsd o rf der Pfarrei 
M a rg a re th e n rie d  in  die Pfarrei M a u e rn  umgepfarrt. (Schein. 1879, 
S . 202.)

„ 505. Am 15. October 1882 wurde die Einöde D aberg  aus der Pfarrei M a u e rn  
in die Pfarrei G a m m e lsd o rf umgepfarrt. (Schern. 1883, S . 218.)

„ 507. M a u e rn  erscheint urkundlich zuerst 899 in der Form all wuruu. (Meichel
beck, I.  2. X. 907.)

„ 512. M o o s b u rg  ist um das I .  780 als monusterium „w osab^rxu" bezeugt 
im Verbrüderungsbuch von S t. Peter, S . 28.

„  515. Die Pfarrei P r ie l  war in  alter Zeit dem S tifte  M o o s b u rg  incorporirt.
„  516. Pfarrkirche S ch w e in e rsdo rf ist consecrirt am 3. August 1711.

Am 10. October 1879 wurde die Einöde S p itz  der Pfarrei S ch w e in e rs 
d o rf in die Pfarrei H örgertshausen umgepfarrt. (Schem. 1880, 
S . 215.)

„ 520. (T o n d o rf.)  Die busiliou uä Tunckorl erscheint urkundlich um das I .  1028. 
(Oslsl. I I .  24.)

„  521. (V o lkm a n n sd o rf.)  Schloßcapelle Jsareck mit demPatrociniurn des heiligen 
Georgiuö ist consecrirt am 25. November 1676.
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S . 523. D as Decanat H as lach  führt seit dem I .  1882 die Benennung Decanat 
T ra u n s te in .

„  528. P farre i B e rg e n  kommt zuerst urkundlich 926 als Vereli vor. ( lu v .  I I .  135.)
Am  9. J u n i 1877 wurden die 4 noch zur Gemeinde C h ie m in g  gehörigen 

Anwesen zu H irs c h a u  der P farrei G ra b e n s tä tt zugetheilt. (Schern. 
1878, S . 203.)

„  529. C h ie m in g  ist am frühesten im  I .  788 als oüiw inKun documentirt. (Incl. 
4 ru . p. 20.)

„  531. Am 22. September 1879 wurde in  M a rw a n g  der P farrei G ra b e n s tä tt 
ein Beneficium, sogen. Lorettobeneficium errichtet. (Schern. 1880, S . 208.)

„  532. P farre i G ra b e n s tä tt kommt zuerst 959 in  der Form ZrubunZtrü vor. 
( lu v .  I I .  181.)

„  536. O berw össen  besitzt jetzt eine eigene Schule.
D as C ita t zu Zeile 2 v. u. ist irr ig . S ch lech ing  findet sich 1135 als 

A IsIriuA ill beurkundet. (N on . Lo io . I I I .  22.)
„  537. Z u  den Funktionen in  der Expositurkirche Sch lech ing  ergänze: Ewige A n

betung am 10. J u l i .  Sept.-Ablässe am Patrocinium und am Namen- 
Jesufeste. —  Z u  den herkömmlichen Bittgängen sind noch anzuführen: 
am 17. M ärz und am 3. goldenen Samstag B ittgang nach R aiten, am 
Samstag nach Christi H im m elfahrt nach Streichen.

B e i der Kirche R a ite n  besteht ein Samstägiger Liebesbund zu Ehren der 
unbefleckten Jungfrau  M a r ia , oberhirtlich errichtet am 15. September 
1873. Hauptfest am 8. Dezember, Nebenfeste S t.  Joseph, M a riä  Heim
suchung und Opferung und S t.  Silvester. Sept.-Ablässe am 1. und 3. 
goldenen Samstag. Vermögen der Bruderschaft: 3735 47. 72 H). —  
I n  R a ite n  ist nie Nachmittagsandacht.

„  538. Expositurhaus in  S ch lech ing : 1883 ein neues außerhalb des Dorfes erbaut.
D er Verpflichtung zur Aushilfe im  Beichtstühle in  G rassau ist der Ex- 

positus seit 1866 enthoben.
„  540. G rassau  ist o. 1150 als K ra k o w s  (N ou . Loio. I I .  315), Wössen 

«. 1140 als M627.Ü6U beurkundet. (N on. 6oio. I I .  328')
„  541. Pfarrkirche H a r t  zu berichtigen: D ie  jetzige Kirche ist ein B au aus dem 

X V . Jahrh .
„  542. (H a r t .)  Zeile 4  v. o. lies: Nach dem Brande von 1784 neuerbaut 1785.

H a r t  hat nunmehr eine eigene Schule.
„ 543. 1874 wurde die Einöde I r la c h  in  die P farre i V a ch e n d o rf umgepfarrt. 

(Schem. 1875.)
(T ra u n s te in .)  P fa r rk irc h e : D er stylgemäße Ausbau des Thurmes ist 

im  Werke.
„  548. D ie  erneuerte Filialkirche H as lach  ist consecrirt am 20. September 1876.
„  550. (H a s la c h -T ra u n s te in .)  Durch Regulativ vom 22. J u l i  1873 wurden die 

Cooperatoren fü r die F ilia len N u ß d o r f  und E r ls tä d t als exxom ti dieser 
Filialgemeinden angewiesen. (Schem. 1874, S . 221.)

„  551. I n  der Au nächst Traunstein besteht nun eine eigene Schule.
T ra u n s te in  kommt ursprünglich o. 750 in  der Form uä T iu v n  vor. (kuck. 

4.1'n. sbrev. no t.) p. 49.)
D er älteste Pfarrsitz fü r T ra u n s te in  befand sich in  E r ls tä d t ,  welches im 

I .  788 als U rluste ti eeolesiu bezeugt ist. (lock. 4.ru. p. 22.) I m  
I .  1263 dagegen war bereits H aslach der S itz eines P farrers Ger- 
hardus. D er Ortsname Ri'NVMstoiu erscheint urkundlich 1273; 1311 
erhielt Traunstein von Herzog O tto  von Niedcrbayern die Stadtprivilegien. 
Am S t .  Dionystage 1351 wurde in die Kirche zum heiligen Oswald
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daselbst das erste Benestcium einer Frühmesse gestiftet. S tad t und Pfarrei 
gehörte bis zur Säcularisation zum Archidiaconate Baumburg. Am 
20. Dezember 1850 erfolgte die Genehmigung, daß der Pfarrsitz von 
Haslach nach Traunstein verlegt werden dürfe.

S . 555. I n z e l l  findet sich 1177 als lu ^ s llu  angeführt. (UsK. Uois. I. 296.)
„  557. R e it  im Winkel zuerst urkundlich H uts s. 1160. (Ä ou. Uoio. I I .  336.)
„  560. R u h p o lt in g  ist um das I .  1150 in  der Form U oxw lä ig iu documentirt. 

(Quellen u. E rört. I. 335.)
„  564. S ie g s d o r f  findet sich um 1150 als L isstork beurkundet. (b lou. Lois. 

I I I .  44.)
„  566. Anmerkung 1) und 2) statt Karrer lies K a rl, statt Wieden lies Wiesen, 

statt Kellerer lies Kollerer, statt Merk lies Menk, statt Schuster-Wecker 
lies Schuster, Wacker.

Anmerkung 3) statt Schienegg lies Schnirrg.
Den in Anmerkung 4) aufgeführten Ortschaften sind beizufügen Geiernesterweber 

und Unterholnaich.
Anmerkung 5 ) Zeile 2 lies Reichenhall statt Großkarolinenfeld. -
Hansbauer, W o lf und Kienzel gehören zur Ortschaft Haunerting, letztere 

gehört zur Gemeinde Surberg.
Hainzlpaul ist das ehemalige Vachenlueg.

P fa rrs itz  Zeile 4 v. o. statt 1?/^ lies
„  567. S u rb e rg  ursprünglich documentirt s. 750 als Lursdsrs li. ( lu ä . .4in . 

skrsv. uo t.) p. 42.)
„  575. Uebersee kommt anfänglich in  der Form a ll Ddsrses s. 750 vor. (lnck. 

^ lu .  sbrsv. uo t.) p. 43.)
„  577. D as C itat Zeile 23 v. u. bezieht sich auf das P s a r rd o r f  S t.  Georgen.

V a ch e n d o rf zuerst urkundlich v. 750 als Voüsuckort'. (luck. 4 rn . sbrsv. 
not.) p. 49.)

„  583. B i t te n h a r t  erscheint um 1180 a l s D ittiu k u it. (Llou. Loio. V I I .  476.)
„  587. Zeile 2 v. o. statt 674 lies 782.

F rauenchiem see, Insu lu  L is in isss , Nonnenstift, errichtet 782; das Münster 
geweiht am 1. September d. I .  (Oanisiu«, auticsnus Ieotiou68 V I.  1223.) 
F ü r den S tifte r Thassilo wurde von jeher am 11. Dezember hier ein 
Anniversarium gehalten. D ie  selige Irm e n g a rd , eine Tochter Ludwigs 
des Deutschen, und Verbirg, eine Schwester Heinrichs des Heiligen, walteten 
daselbst als Äbtissinnen. D ie  jetzigen Klostergebäude sind von der Abtissin 
Irm engard I I .  v. Scharfsedt 1727— 1730 hergestellt. I m  I .  1803 
auf den Aussterbeetat gesetzt, erwirkte das Kloster im  I .  1837 von König 
Ludwig I. die Erlaubniß und die M itte l zu seinem Fortbestände.

„  589. Zeile 2 v. o. statt Propst Sebastian ist zu lesen Propst Jakob V I.
H errenchiem see ist zuerst beurkundet unter Herzog O dilo  (7 3 7 — 748) 

als „iusulg, O üsm iuxi laois, gus s t rruus. vosn tu r". (Kleimayern, 
cknvuviu. I I .  11.) Um das I .  780 zählte das ruouL8tsriuw  uuuua, 
dem Verbrüderungsbuche von S t .  Peter zufolge, schon viele verstorbene 
Mönche, muß also jedenfals früher gestiftet sein. Gleichzeitig bestand 
hier unter Dobda eine berühmte Schule. B e i den Einfällen der Ungarn 
verödet, wurde das Kloster im  I .  1130 von Erzbischof Konrad I. von 
Salzburg als Chorherrenslift wieder hergestellt und erhielt statt seines 
früheren Patrociniums 8. 8aIvatori8  jenes des heiligen S ix tus  und 
Sebastian. D e r selige Hartmann, später Bischof von Vrixen, war der 
erste Propst daselbst. Schon im X I I .  Jah rh , wurde m it dem S tifte  ein 
Archidiaconat m it einem sogen. Chorgerichte, im  I .  1216 ein B isthum
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Chiemsee verbunden. D as  S tif t  fiel 1803, das Bisthum  1805, das 
Archidiaconat 1812 der Säcularisation zum Opfer.

S .  590. Pfarrsitz E g g s tä tt: Post im Orte.
Illick. Zu P fa rrk irc h e : jetzt neue Orgel mit 22 Reg. — 40stündiges Gebet 

in den Psingstfeiertagen, gestiftet.
„ 591. D ie in Zeile 10 v. o. erwähnte Wochenmesse existirt als solche nicht mehr; 

es ist dafür nur eine Jahrmesse zu setzen.
D ie G o t t e s a c k e  r c a p e l l e  wurde beim Neubau der Pfarrkirche ab

gebrochen.
D ie Filialkirche S t e p h a n s k i r c h e n  hat seit Errichtung der Expositur 

G o l l e n s h a u s e n  regelmäßigen Sonn- und Festtagsgottesdienst; nur 
an den Monatsonntagen, Bruderschaftsfesten und mehreren anderen Festen 
bleibt der Cooperator bei der Pfarrkirche. Neue Orgel mit 9 Reg.

I n  G o lle n s h a u se n  wurde 1874 eine Expositur errichtet. I n  der Ex
positurkirche (gothisch) an allen Sonn- und Festtagen Gottesdienst. Orgel 
mit 4  Reg. Cantor ein Ortsangehöriger. An den Bruderschaftsfesten 
leistet der Expositus bei der Pfarrkirche Aushilfe im Beichtstuhl. —  Ex- 
positnrhaus neu erbaut, schön. Expositurstiftungsvermögen: a )  rent.: 
26778 4L 60 ^>., 5) nichtrent.: 13714 44. 29 ^>.

„ 592. S c h u l v e r h ä l t n i s s e :  Neue Schule in Stephanskirchen mit 1 Lehrer, 
50 Werktags- und 21 Feiertagsschülern.

An der Außenseite der Kirche G o lle n s h a u s e n  ein sehr altes Freskogemälde: 
das jüngste Gericht.

Eggs t ä t t  zuerst urkundlich bezeugt im I .  970 als L üsd ista t. (ckuvavia 
II. 199.)

G o lle n s h a u se n  o. 930 als K oIäunsM w a. (In v av ia  I I .  158.)
„ 594. Zeile 3 v. u. statt Herrenchiemsee ist Frauenchiemsee zu lesen.
„ 600. Schloßcapelle zu Ame r a n g  consecrirt am 31. M ärz 1513.
„ 601. Erbauungsjahr der Expositurkirche H a l f i n g  1727.
„ 606. I n  F r a b e r t s h a m  wurde eine eigene Schule errichtet.
„ 610. S e e o n  zuerst urkundlich 927 Leuna. (ckuv. II. 145.)
„ 657. Aus L a n d s h u t  ist gebürtig Georg II. Altdorfer, 1477— 1495 Bischof von 

Chiemsee.
„ 667. Pfarrkirche A l t f r a u n h o f e n  consecrirt am 23. October 1715.
„ 669. A l t f r a u n h o f e n  ist um 1200 mit üainrieü cie travvillüom n urkundlich 

bezeugt. (Oock. 8. Oastuli, eck. büe^derA XUVI.)
I n  O b e r g a n g h o f e n  befindet sich nun gleichfalls eine Schule.

„ 680. D ie neugebaute Filialkirche Ast ist consecrirt am 8. September 1880.
„ 685. Am 29. April 1880 wurde die Einöde Oetz und der Weiler (Unter-) 

S c h n a i t b e r g  der Pfarrei Ge i s e n ha us e n  in die Pfarrei A l t f r a u n 
hofen umgepfarrt. (Schem. 1881, S .  202.)

„ 689. D ie nach G r a ß l  gegebenen Notizen müssen als durchaus unhistorisch be
zeichnet werden.

„ 697. G r a m m e l k a m  zuerst urkundlich o. 1150 als K rsw elsnstiaiw . (6ock. 
8. 0a8tuli, X. 28.)

„ 698. Die Einöde Rohs t ors  und Ortschaft B e r n d o r f  wurden 1874 in die 
Pfarrei B e r g  bei L a n d s h u t  umgepfarrt.

„ 701. Hoheneckelkofen ist um 1190 mit ulsoalsuZ 8aosrcko8 ä s  M e lü o v sn  
beurkundet. (Oock. 8. 6a8trcki, sä . bü's^dsrK, p. X X X V III.)

„ 706. Am 29. M ai 1879 erfolgte die Umpfarrung des Weilers Lausbach der 
Pfarrei V i l s h e i m  in die Pfarrei A l t f r a u n h o f e n .  (Schem. 1880, 
S .  215.)
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S . 736. Zeile 18 v. u.: Erzbischof Friedrich von Salzburg incorporirte am 30. No
vember 1335 die Pfarrei P e tt in g  dein S tifte  S t. Zeno. (ksA. öoio. 
V II. 131.)

,, 741. Zeile 16 v. u.: Die Psarrregistratur zu S a lz b u rg h o fe n  besitzt noch viele 
alte Dokumente.

ZU Mund II.
S. 16. „V iso llpao ll" bezieht sich nicht auf Fischbachau, sondern auf Fischbach 

bei T ö lz .
„ 24. Zeile 4 v. o. statt Otto II. zu lesen Otto 1.
„ 25. Am 17. J u li  1883 wurde die Erhebung des Euratbeneftciums N ik la s 

reu th  zur selbstständigen Pfarrei oberhirtlich confirmirt. (Schein. 1884, 
S . 213.)

N ik la s re u th  ist eine Pfarrei li ll.  voll. Reinertrag lprovisorisch): 1720 >/. 
68

„ 26. Irschenberg  urkundlich erwähnt als Ilrsillpei'A's L. 1070. (Ron. ko io .
V I. 42.)

Kematen hat jetzt eine eigene Schule.
,, 36. Die Portiunkulakirche ist consecrirt am 1. September 1670.
„ 42. Am 24. März 1880 wurde die Umpfarrung des Baumgartneranwesens in

W ies  tzGroßwies) aus der Pfarrei Neukirchen in die Pfarrei W a l l  
oberhirtlich genehmigt. (Schein. 1881, S . 202.)

„ 46. Zeile 17. v. o. statt Zoller lies Zeller.
„ 47. Neukirchen war schon im X I I .  Jahrh. Pfarrei. Um das I .  1100 ist

bezeugt Okounruäu8 äoounus äs XOvsinäiirollon. Derselbe war später 
Propst von Weyarn. (Non. 6oio. V I I I .  470.)

,, 7,5. Die psarrlichen Gottesdienste sind nunmehr in die Pfarrkirche Schliersee
verlegt.

„  67. W a ll  ist jedenfalls die soolssiu IValäs, welche im Privilegium Kaiser 
Friedrichs I. vom I .  1163 zwischen MsrinZovv und HoIrN ii ollsn als 
Eigenthum des Klosters Tegernsee aufgeführt wird. «Von. Iloio. VI. 176.)

„  70. Erbauungsjahr der Pfarrkirche von A ltm ü h ld o r f  1518.
„ 80. Zeile 6 v. o. statt Seclau zu lesen Seckau.
„ 00. Zeile 4 v. u.: Die Familie der Meglinger ist jedenfalls schon vor dem Ge

schlechte der Stempo auf der Burg, die später das Stampfelschlößchen hieß, 
seßhaft gewesen.

„ 03. Zu Absatz 12: Bischof Heinrich von Ehieinsee gehörte dem Franziskaner
orden an.

„ 06. E n s d o rf zuerst beurkundet 031 als Onillssänrl. «.Inr. I I .  162.)
I n  G u tte n b u rg  ist nunmehr eine Schule errichtet.

„ 08. Absatz 0 lies: Iloo  oprm kisri Isoit.
Am 28. J u li  1870 wurden die Ortschaften M it te r -  und U n te r-A h a m , 

H ö lz lin g  und Hirsch im  H a r t ,  auch ein Anwesen von T ö g in g  aus 
der Pfarrei E rh a rd in g  in die Pfarrei M ü h ld o r f  umgepfarrt. (Schein. 
1880, S . 215.)

„ 107. Am 7. November 1879 wurde die bisherige Expositur Aschau der Pfarrei 
F rahe im  zur selbstständigen Pfarrei erhoben. (Schern. 1880, S . 204.)
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S . 107. Auf die Pfarrei Asch au präsentirt Se. M . der König. Reinertrag: 
1864 47. 54 .H.

„ 108. F rahe im  urkundlich zuerst in der Form lOfliieiin im I .  1030. f4 u v .II. 225.)
„ 109. I m  I .  1229 war Aschau, Asostous, eine zum Stifte  A u  gehörige Kloster

pfarrei. (Non. 6oiv. I. 225.)
Z. 1,5 v. u.: Die aus dem X I I .— X V I. Jahrh, angeführten Herren von 

Haselbach schreiben sich, m it Ausnahme Bertholds, „von Haselberg".
,. 115. Zeile 4 v. o. statt UidsIInm zu lesen INImIIlm.
„  124. Am 16. M a i 1876 wurde die bisherige Expositur K ra ib u rg  zur Pfarrei 

erhoben. (Schein. 1877, S . 210.)
D ie Pfarrei K ra ib u rg  ist iib. voll. Reinertrag: 1834 4/. 23

„ 125. Pfarrkirche K ra ib u rg  eonsecrirt am 25. April 1518.
.. 129. Um das I .  1068 wird ein Pfarrer von Tau fk irchen , ToutFli Westens is 

puroestmnus, erwähnt. (Non. Uoio. I. 215.)
„  130. Zeile 10 v. o.: D ie Identität von C ho lba rn  und K o lb in g  steht fest.
„ 135. (M ü h ld o r f . )  Von der Stadtpfarrkirche S t. Nikolaus besagt eine Inschrift: 

ineeptio 6stori n<5 1432, stnis vsro nperis üS 1443.
„ 139. Die S t. JohanneS-Capelle wurde in neuester Zeit stylgemäß restaurirt.

Zeile 17 v. u. statt 1450 lies 1504.
„  140. Am 17. März 1875 wurde das Schul- und Bruderschaftsbeneficium in 

M ü h ld o r f  in ein einfaches Beneficium umgewandelt und der Benesiciat 
von der Verpflichtung, Lateinunterricht zu geben, entbunden.

„ 142. Zeile 15 v. o. statt Bonifacius lies Rupertus.
„  147. O berneukirchen findet sich um das I .  1200 erwähnt: Ile inrieus äs Xirven- 

ostirosten e ttru le r ejus Oünnrncius Lunoesteim. (Non. Loie. I I .  362.363.)
„ 150. Am 22. Januar 1879 wurde der Filialbezirk G rü n g ie b in g  der Pfarrei 

O bertau fk irchen  in die Pfarrei Schwindkirchen umgepfarrt. (Schein. 
1880, S . 215.)

„ 151. P fa ffenk irchen  ist eonsecrirt am 18. A pril 1518.
.. 155. Zeile 6 v. u. statt nisnsis lies wunsis.

O bertaufk irchen  hat jetzt eine eigene Schule
„ 163. Zu P ü rte n  befindet sich dermalen eine eigene Schule.
„ 168. Gottesackercapelle Hai gothischen S ty l, wurde restaurirt 1839.
„ 169. D ie pnrrooiypÄ rneittsuostiriesten erscheint 1205 m it Abgaben an das 

Kloster Au verzeichnet. (D re i bayer. Traditionsbücher, S . 145.)
„ 171. Kirche Thambach eonsecrirt am 16. A pril 1518.
„ 172. R eichertsheim  wird 1177 als Klosterpfarrei des Stiftes Au erwähnt. 

(Non. Uoie. !. 221.)
„ 173. D ie Glasmalereien in der Kirche zu Thambach weisen keine Heiligenfiguren, 

sondern nur Wappenbilder auf.
„ 175. Zum erzbischöflichen Stadtcommissariat München gehört: 10) Die Pfarrei 

der Vorstadt S e n d lin g .
„  179. Auf Gregorius von Scherr, fl 1877, folgte als vierter Erzbischof im I .  1878 

Antonius von Steichele, vorher Dompropst zu Augsburg.
„ 20 i. Der Ursprung der Domkirche zu U. L. Frau geht vermuthlich zurück auf 

die bumsten iu  Altsteini (der Name noch erhalten in Altheimereck), 
welche im I .  788 Welto und P ilh ilth  zur bischöflichen Kirche in Freising 
schenkten. (Meichelbeck, I. 2. X. 100.) Am 24. November 1271 wurde 
die Marienkirche zu München Loeiemu snnete N nrie  Iiueusczue siinxiex 
eupellu. (Filialkirche) durch Bischof Konrad I I.  von der S t. Peterspfarrei 
abgetrennt und zur selbstständigen Pfarrkirche erhoben. (Non. Loie. X IX . 
488.) I m  I .  1273 erscheint Illrieus  als Pfarrer (reetor) daselbst.
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1468 legte Herzog Sigmund zum jetzigen, vom Baumeister Jo rg  Gang- 
Hofer aufgeführten Dom  den ersten S tein. „T n n o  1494 den 14. A p ril 
am Montag ist allster in  München die Kirch zu unser Fraw geweicht worden." 
(O ktal. I .  48 -l I m  I .  1492 versetzte Papst Junocenz V111. das
Eauvnicat in  Ilm m ünster zur Frauenkirche in München. Theodorich 
Player war der erste Propst bei U. 16 Frau. 1495 unirte Papst 
Alexander V I. auch das Chorherrenstift Schliersee dem Liebfrauenmünster 
in München. I m  selben Jahre wurden hieher aus Ilm m ünster die Ge
beine des heiligen Arsacius, im I .  1578 aus Meißen jene des heiligen 
Benno transferirt. Z u  Anfang des X V I I I .  Jahrh , trat namentlich durch 
einen eingebauten Rundbogen eine Verunzierung des Domes im Renaissance
style ein. Das Collegiatstift zu U. 8. Frau, dessen M itglieder früher den 
churfürstlichen geistlichen Rath bildeten, wurde im I .  1803 aufgehoben. 
I m  I .  1821 erfolgte die Erhebung der Frauenkirche zur erzbischöflichen 
Metropole.

S . 207. D ie  Theatinerhofkirche ist consecrirt in  Irou. 8 8 . O njetuni et Ackkiuiäis 
illlp k rn tr ie is  vickuuk.

„  224. Zeile 16 v. u. statt Hieronymus lies Jeremias Drexelius.
Auch IV Jakob Balve war an der S t. Michaelskirche zwei Jahre lang 

Prediger.
„  250. Zeile 6 v. v. statt Algei lies Alzei.
„  252. Zeile 4 der Anmerkungen v. u. statt Progenia lies Protogenia.
„ 263. Zeile 7 v. o. statt Khunn lies Kuen.
„  390. X . 16. Das B ild  der heiligen Familie von Candid hat durch die Nestau-

rirung viel von seinem originalen Gepäge verloren.
„ 391. Zeile 6 v. o.: D ie  Klosterkirche zum heiligen Vincenz ist einschiffig.
„  400. Zeile 9 v. o : Papst PiuS V I.  war von Wien nach München gegangen,

nicht umgekehrt.
„  409. Zeile 15 v. o. und S . 416 Zeile 5 v. o. statt Pruger lies Peuger; ebenso 

S . 414, Zeile 24 v. o.
„  426. Stadtpfarrer Pfaffenberger starb am 27. Dezember 1883; zu seinem Nach

folger wurde 1884 der geistliche Rath Jak. Rathmayer ernannt.
„  442. Am 24. October 1879 wurde die Errichtung des Joh . Bapt. und Bertha 

Trappentreu'schen Beneficiums an der hl. Geist-Stadtpfarrkirche oberhirtlich 
confirm irt. (Schein. 1880, S . 212.)

„  448. I m  I .  1879 folgte als Stadtpfarrer Ant. Thoma, nach dessen Beförderung 
zum Domcapitular 1883 Adalbert Huhn.

„  456. D ie  im  romanischen S ty le  1880 neu erbaute L-t. Benediktuskirche in  der
Schrenkstraße wurde consecrirt am 23. Oktober 1881. S ie  w ird vom
Kloster S t.  Bonisaz aus versehen.

„  467. D ie  S t. Nikolauskirche am Gasteig ist dem römisch-katholischen Cultus
wieder zurückgegeben.

D ie S t.  Wolfgangscapelle ist nunmehr abgebrochen (M ärz 1878.)
D ie Klosterkirche der Frauen zum guten H irten ist dem heiligsten Herzen 

Jesu geweiht.
„  470. (H a id h a u se n .) D ie  neue Stadtpfarrkirche wurde consecrirt am 24. August 1879.
„  475. Pfarrkirche U n te rs e n d liu g  wurde consecrirt am 21. August 1712.
„  480. Zeile 9 v. u. statt S t .  Margaretha lies S t.  Ju lian« .
„ 486. Am 10. J u n i 1881 wurde zu A lla ch  der P farrei A u b in g  eine eigene

Expositur errichtet. (Schern. 1882, S . 213.)
Am 28. Januar 1881 wurde die F ilia le, resp. das Jncuratbeneficium P a s in g  

oberhirtlich als selbstständige Pfarrei errichtet. (Schern. 1882, S . 211.)
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S . 486. P a s in g  ist eine Wechselpfarrei. Reinertrag: 2266 4 /. 17 /H.
„  488. Pfarrkirche in  P a s in g  wurde in  jüngster Zeit erweitert und restaurirt.
„  492. Letzte Zeile ergänze: Einige Ortschaften auch in  das Bezirksamt D achau 

und in die politischen Gemeinden A u g u s te n fe ld  und S ch w a b in g .
„  493. (F e ld m o ch in g .) Geräumigkeit der Pfarrkirche unzureichend. D ie  gestifteten 

Iahrtage bei der Pfarrkirche, sowie bei der Filialkirche Moosach sind 
theilweise reducirt worden. I n  M oosach wurde Oelbergandacht an vier 
Fastensonntagen neu gestiftet.

„  494. Beneficium in  F e ldm och ing  hat nur mehr 52 Obligatmessen.
4ck Schulverhältnisse ergänze: S e it 1876 neue Schule in  L u d w ig s fe ld  

m it 1 Lehrer, 36 Werktags- und 23 Feiertagsschülern.
„  512. Am 22. J u n i 1878 wurden die F ilia len K r a i l l in g  und N e u rie d  nebst 

F ü rs te n r ie d  in  die P farre i M a r t in s r ie d  umgepfarrt. (Schern. 1879, 
S .  202.)

„  514. Z u  G r e f fe l f in g  und G ro ß h a d e rn  sind jetzt eigene Schulen eröffnet.
„  523. Am  15. Dezember 1882 wurde die Erhebung des Vicariates N euhausen 

zur P farre i oberhirtlich confirm irt. (Schern. 1883, S . 213.)
N euhausen  ist eine Wechselpfarrei. Reinertrag: 2717 4/. 2

„  567. S ta tt Nebenkirche E rh a rd in g  lies E b e rh a rd in g .
„  572. Eine in  S a lm a n s k i r c h  en bestandene Doppelcapelle wurde leider ab

gebrochen.
„  578. Am 16. Oktober 1879 wurde die Ortschaft O b e r s c h e rm  der Pfarrei 

N ie d e rta u fk irc h e n  in die P farre i S t .  V e it  umgepfarrt. (Schern. 1880, 
S . 215.)

„  588. (R a n o ld s b e rg .)  Zeile 17 v. o.: Holz beim Pfarrw iddum nicht vorhanden.
„ 614. Pfarrkirche Aschheim consecrirt am 19. August 1725.

Ebenda Zeile 24 v. o. statt I4 b . ovllrrt. lies Wechselpfarrei.
„  640. Zeile 6 v. u.: D as Bruderschaftsvermögen jetzt m it dem Pfarrkirchenvermögen 

confundirt.
„  642. (O b e rh a ch in g .) P fa r rv e rh ä ltn is s e . Betreff Onuscapitalien zu berichti

gen: Auf der Pfarrpfründe ruhen 3 Onuscapitalien: u) zu 2967 47. bis 
1899 incl. m it jährlich 150 47., b ) zu 100 4 /. bis 1889 incl. m it jährlich 
10 47., e) zu 40 47. bis 1886 incl. m it jährlich 10 47. zu tilgen.

„  643. Beneficium in  G rü n w a ld  ist kein eigentliches Curatbeneficium; dem Bene- 
ficiaten sind d. Z . nur die Bezüge und Pflichten eines Cooperators von 
O b e rh a c h in g  fü r den Filialbezirk G rünwald beigegeben.

„  653. I n  der Apsis zu K e fe r lo h  wurden 1884 romanische Fresken entdeckt.
„  657. Pfarrkirche S a u e rla c h  consecrirt am 29. M a i 1710.
„  661. I n  R ie m  besteht jetzt eine Schule.
„ 684. Zeile 19 v. u. N urinünsu w ird  auch fü r D a u e rn h a u s e n  erklärt.
„  709. Durch oberhirtliche Confirmation vom 13. Dezember 1883 wurde die E r

richtung einer selbstständigen Pfarrei T a c h e rtin g  an Stelle der bisher 
bestandenen Expositur ausgesprochen. (Schem. 1884, S . 218.)

T a c h e rtin g  ist eine Wechselpfarrei. Reinertrag: 1793 47. 29
„  713. Z . 5 v. u.: M ö h ls tä t te n  (M ollstätten) gehört zur P farre i W a g in g .
„  753. (H ochstä tt.) D as Renaissance-Glasgemälde vom I .  1621 wurde in  letzterer 

Zeit bedauerlicher Weise veräußert.
„  764. Pfarrhaus in  letzterer Zeit passend restaurirt.
„  769. Filialkirche H a p p in g  hat einen Kuppelthurm.
„ 772. Zeile 18 v. o. statt Propstes lies Papstes.
„  781. D ie  erneuerte Expositurkirche Z a is e r in g  consecrirt am 17. J u n i 1883.
„  783. Zeile 3 v. o. statt auf lies aus.
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S . 791. Im  Ortsverzeichniß zu R o h rd o rf ist bei Lauterbach das Wort Schule 
zu tilgen.

„  792. S ta tt Weiler R iedho lz  lies W iedholz.
„  793. I n  Anmerkung. Der Hochaltar stammt aus H a l l  in Tyrol.
„  799. Stadtpfarrkirche Rosenheim , im gothischen S ty l restaurirt und erweitert, 

wurde eonsecrirt am 7. October 1883.
„ 802. Am 7. October 1882 wurden das W olf Scheer'sche, M artin  Schmetter'sche 

und Sixt'sche Benesicium zur Errichtung einer Stadtprädicatur in Rosen - 
heim vereinigt. (Schern. 1883, S . 217.)

Zu Aand III.
S . 10. Zeile 14 v. o. statt janerm lies jarmas.
„  16. Filialkirche S a u lg ru b  erbaut 1858— 1860, eonsecrirt am 27. August 1860.
„  25. Am 14. J u li  1883 wurden die sogen. Am m erhäuser aus der Pfarrei 

P ö b in g  in die Pfarrei Rottenbuch umgepfarrt.
(Schluß der kleinen Notizen) statt Sacher lies Socher Jos.

„  34. Zeile 9 v. o. ergänze: Prechtls Chronik von Unterammergau. Jahresb. 
d. hist Ver. 1860, S . 96.

„  46. Anmerkung 1). Die Einöde F ü rho lzen  existirt noch und ebenso die 
Ortschaft S ie g e rn , welche jetzt S in g e rn  heißt und von drei menoniti- 
schen Familien bewohnt wird.

Bei Pfarrei Gerolsbach ist das Prädikat „organisirt" nur in  beschränktem 
Sinne zutreffend.

„ 47. Zeile 3 v. o. zu berichtigen: Station Schrobenhausen 14 Kilometer, 
P fa ffe n h o fe n  17 Kilometer entfernt.

Zeile 14. „F.ä 8. Lalvatoreiu" wegzulassen.
Zeile 15. Nach „Sebastian" einzufügen: und in Euernbach an den Festen 

M ariä  Heimsuchung und Opferung.
„ 48. (G ero lsbach.) Pfarrhaus nach neuem Bericht geräumig, passend, nicht 

feucht und baufällig, gesund und gut gelegen.
Zeile 15 v. u. statt Aöro ltospM  lies xeroltaspaüi.

„ 102. Zeile 19 v. u. statt Baro lies Bero.
„ 130. Am 30. November 1881 erfolgte die Umpfarrung der Filiale L and sh a in 

(Landsham, Gerharding, Erlmühle und Grub) aus der Pfarrei Schwaben 
in  die Pfarrei K irchheim . (Schein. 1882, S . 213.)

„  131. Am 30. November 1881 wurde die Umwandlung des Emeritenbeneficiums 
in  N e u fa rn , Decanat Schwaben, in eine (Matthias Hingerl'sche) 
Expositurstiftung genehmigt. (Schein. 1882, S . 213.)

„  154. Zeile 12 v. u. ergänze: Eberhard Graf Fugger, Gesch. d. Kl. Jnders- 
dorf, 1882.

„  157. Zeile 5 v. u.: Das von D eu tenho fen  als S c h lo ß  Gesagte bezieht sich 
auf den gleichnamigen O rt in der Pfarrei Hebertshausen. (Bd. I. 
S . 151.)

„ 161. Zeile 17 v. o. statt P feil lies Fall.
„  167. Zeile 6. v. o. statt 3. lies 2. M ai.
„  210. D ie Nebenkirche G re im h a rt in g  hat jetzt einen Spitzthurm.
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S . 220. Filialkirche P ie tz in g  seit 1882 neu gebaut und benedicirt.
„  261. Zeile 2 v. u. statt Teguaw lies Tegnaw.
„  267. Zeile 17 v. u. statt grutzer lies gantzer.
„  302. Zeile 1 v. o. statt München lies Rosenheim.
„  308. (O s te rw a rn g a u .)  Anmerkung 1) ergänze: ist zu Schmidham gezogen.
„  310. (O s te rw a rn g a u .)  P fa r rv e rh ä ltn is s e ,  Zeile 0 v. o. statt 90 Dezim. 

lies 9 Dezim.
„  322. Zeile 3 v. u. lies Kuppelthurm statt Sattelthurm .
„  435. Absatz 2, Zeile 5 statt an den beiden Hauptfesten, lies: am 24. J u n i auch 

Procession.
„  436. (H echenberg.) P fa r r v e rh ä ltn is s e ,  Z . 4 und 5 zu lesen: 6 du 2 0 „ n 

--- 18 Tagw. 20 Dezim. Holz.
Ib iä . Zeile 9 statt Ausmüllers-Wittwe lies Aichmüllers-Wittwe.

„  5 l8 .  Zeile 3 v. u. beizusetzen: und in  Pfaffing an S t.  Laurentius und A ller
seelen.

„  617. Zeile 10 v. u. E r c h a n h e r i  dürfte wahrscheinlicher O s t i a r i u s  ge
wesen sein.
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Abfalter, E. 732.
Abholz, E. 2 3 l.
Abl, E. 49.
Ableiten, E. (Irschenberg.) I I .  19.
-------- (W a ll ) I I .  66.
Abling, E I I I .  197 
Abrain, Kd., I I I .  322.
Abstreit, D., 542.
Abtenham, D . I I I .  405, 413.
Abtsdorf, Kd. 737, 789, 742.
Abwinkel, D . I I I .  326.
Ach, C. (Münsing.) I I I .  640.
—  z. H. (Rohrdorf.) I I .  791.
Ach atz, S t., Vstdt. I I I .  561.
Achatzberg, E. I I I .  490.
Achberg, z. H . 533.
Ach d a r f ,  Pd. 661, 662, 663 fs. 
Achelschwaig, E. I I I .  15.
Achen, W . (Rottenbuch.) I I I .  27. 

Ivfstermnyer: Diöcesmr-Beschreibunc;. Hl.

A
Achen, W . (Sachrang.) I I I .  216.
-------- (Schönsiätt.) 89.
— z. H. (Evcnhausen.) 87.
— im  Loch, E. (Sachrang.) I I I .  216. 
Achering, Kd., 416, 422, 428.
Achermühle, E. I I .  791.
Acherthal, E. I I .  792.
Achetswies, E. I I .  6. I I I .  78.
Achrain, W . (Elbach.) I I .  6.
— -  (Ohlstadt) I I I .  590.
— z- H- (Irschenberg.) I I .  20.
Achthal, D., C. (Neukirchen.I I I I .  351, .352
—  E. (Au.) 40.
Achwinkl, D . I I .  51, 57.
Ackersdorf, W . I I I .  218.
Adalsreit, E. I I I .  619.
Adam, E. I I .  42.
Addenberg, E. 604.
Adelholzen, D. 525, 560, 563 ff.
Adelkirchen, W. I I I .  484. 489.
Adelsheim, Schl.-C 111.
Adelstein, D.,C., I I .  597, 606.
Adelstetten, D . I I I .  341.
Adelstraß, E. I I I .  490.
Adelzhof, E. 126, 188.
Adelzhofen, Exd. 247 ff., 289 ff., 293. 
Adermühle, E. 685.
Adersberg, W. 533.
Adlberg, Fd. 231, 233, 237.

u



II Adlding — Alhof.

Adlding. W. II. 587.
Adler. E. 557.
Adlfurt, E. 35.
Adlgaß, E. 552.
Adlgastag, E. 561.
Adlhub, E. 702.
Adligstatt, E. III. 351.
Adling, Kd., III. 249, 251, 254.
Admont, Kl. II. 659. III. 521.
Afsenhausen, W. 532.
Ag, W. 533.
Agalharied, Fd. II. 52, 55.
Agg, W. (G ars.) II. 111.
------- (Oberaudorf.) II. 762.
Aham, D. (Erharting.) II. 98.
— Kd. (Eiselfing.) 84, 86. III. 672.
— Mitter-, z. H. (Erharting, jetzt Mühldorf.) 

III. 679.
— Unter-, D. (Erharting, jetzt Mühldorf.) III. 

679.
-------(Moosen.) III. 475 ff., 478.
Ahausen, E. III. 405.
Ahberg, E. 543.
Ahl, E. III. 450.
Ai b l i ng ,  M. 33, 35 f f . 41, 49, 52, 60, 64, 

III. 670.
Aiblingerau, z. H. 35.
Aich, D. (Altdorf.) 618.
------- (Großholzhausen.) ll. 745.
— E. (Au.) 40.
------- (Eiselfing.) 84.
------- (Forstinning.) III. 103.
------- (Frasdorf.) III. 200.
------- (Großholzhausen.) II. 745.
------- (Hechenberg.) II I . 434.
------- (Kienberg.) II. 686.
------- (Oberdorfen.) 219.
------- (Otting.) III. 353.
------- (Rott a. In n .) III. 555.
— Fd- (Jesewang.) 248 ff., 301, 303.
------- (Pfronbach.) 381. 383 ff.
— W. (Aitel) III. 517.
------- (Au.) 40
------- (Herbering.) II. 563.
------- (Moosen.) III. 475.
------- (Palling.) III. 391.
------- (Pemmering.) III. 121.
------- (Prutting.) II . 778.
------- (Siegsdorf.) 560.
------- (Waging.) III. 368.
— z. H. (Petting.) 732.
Aichach, W. III . 525.
Aichat, W. III. 203.
Aichau, W. III. 399.
Aichbauer, E. 532.
Aichberg, W. III. 368.
Aichbüchel, E. II. 784.
Aicheck, E. II. 161.
Aicher, E. (Engelsberg.) II. 675.
------- (Lafering.) II. 121.
Aichet, W. 89.
Aiching, E. (Niederbergkirchen.) II. 573.
------- (Oberbergkirchen.) II. 582.
Aichloh, E. 87.
Aichmairing, E. II. 587.

Aichmühl, E. 111. 46.
Aichmühle, E. (Trostberg.) II. 704. 
Aichschwaiger, E. III. 240.
Aichwies, E. III. 353.
Aickerding, W. II. 675.
Aidenbach, D. II. 566 
Aidenlock, E. II. 582.
Aigelsberg, E. III. 490.
Aigelsheim, D. 582.
Aigen, E. (Neukirchen.) II. 42.
------- (Obertanfkirchen.) II. 149.
------- (Peterskirchen.) II. 689.
— — (Reichersbeuern.) III. 319.
------- (Reichertsheim.) II. 170.
------- (Schliersee.) II. 51.
------- (Schweidenkirchen.) 20.
------- (Velden.) III. 491.
— W. (Kirchdorf b. Haag.) III. 529.
— — (Oberneukirchen.) II. 145.
------- (Prutting.) II. 779.
------- (Vilsleru.) III. 501.
Aigenbenni, E. 6.
Aigenhof, E. II. 66.
Aigenriepl, E. 6.
Aigenthal, E. II. 6.
Aiglsdorf, Fd. 3, 6, 7. III. 670.
Aign, D. (Albaching.) III. 513.
— E. (Grünthal.) 95.
— W. (Riedering.) II. 784.
------- (Seeon.) 607.
Aigner, E. (Irschenberg.) II. 19.
------- (Lafering.) II. 121.
— W. (Miesbach.) II. 33.
Aiguschneider, E. II. 20.
Aitler, E. III. 305.
Nindorf, D. 582.
Aing, W. 663.
Ainhaus, W. II. 42.
Ainhofen, Fd. III. 149, 158 ss.
Ainisag, W. III. 218, 222.
Ainried, E. (Langenpettenbach.) III. 158.
— W. (Westerholzhausen.) III. 188.
Ainring, Fd. III. 341, 342, 343, 363. 
Airischwand. Fd. 497. 499 ff.
Aisching, E.' 584.
Aising, Fd. 33. II. 768, 769, 773.
Aitendorf, W. III. 275.
Aiterbach, W. III. 208.
Aiteröd, E. 702.
Aitersteinering, D. II I . 103.
Aitterbach, Fd. 415. 418.
Al bachi ng,  Pd. 242. III. 106, 512, 513, 

515, 548.
Albanstätt, E. II. 169.
Albanstetten, W. 685.
Albersbach, Fd. III. 148, 150, 154.
Albersberg, K. (Attel) III. 521.
— W. (Sölhuben.) III. 218.
Albertaich, Fd., 604, 605, 607, 688. 
Albertshofen, E. III. 181.
Albing, W. II. 578.
Alerting, W. III. 391.
Alferting, E. 575.
Algasing, E. 211, 215. III. 673.
Alhof, E. III. 450.



Alkstein — Amselgraben. III
Alkstein, D. II. 778.
Allach, Fd. (jetzt Exd.) II. 481, 486 fs., 490, 

531, 534. III. 681.
Allerberg, W. III. 362.
Allerfing, W. III. 383.
Allerheiligen, Fk. III. 291, 305 fi., 309. 
A lle rsh a n se n , Pd. 12, 126 ,152, 416, 418 ff.

III. 65, 674.
Allersing, W. II. 695.
Allerting, E. (Schnaitsee.) II. 694.
------- (Trostberg.) II. 703.
— W. (Bittenhart.) 582.
Allertsham, D. 604.
Allerlsheim, D. II. 149, 158.
Allgau, Klause. III. 322.
Allgäuhaus, E. III. 305.
Alling, Fd. II. 296, 484.
Allkofen, E. 698, 701.
Allmannsau, W. III. 546.
Allmannsberg, D. III. 516.
Allmannsdorf, W. 698.
Allmannshausen, Kd. III. 607, 612, 613, 614, 

617.
Allmating, W. II. 121.
Allmoning, W. III. 405.
Allran, E. 11. 169.
Almating, E. II. 93.
Almau, Kd. 573, 574.
Almbach, W. III. 443.
Almerting, E. III. 362.
Almertsham, D. 598.
Almsheim, Ober-, Unter-, W. II. 595.
Alp, E. II. 19. 22. 27.
Alperting, E. III. 353.
Alsdorf, W. 6.
Alsterloh, W. 72.
Altbabensham, D. 82.
Altdorf, D. II I  525.
Alteberspaint, W., Nk. III. 479 ff,, 483. 
Alteiselsing, D. 84.
Alten, E. 237.
Altenau, Fd. III. 32 ff.
Altenbach, E. 698.
Altenberg. III. 483.
Altenbeuern, Fd. 11. 756 fs.
Altenbnrg, E. (Au.) 40.
------- (Flintsbach.) II. 739.
— Fk. (Moosach.) III. 227, 242, 268, 269 ff., 

276.
— Kd. (Vilsheim.) 662, 706, 707.
— Schl. (Feldkirchen ) 50, 52.
Al t e n e r d i n g ,  Pd, 337, 339 ff. 
Altenfraunhofen, s. Altfraunhofen.
Altenhausen, Fd. 415, 428, 442.
Altenheim, D. II. 689.
Altenmarkt, D. (Neubeuern.) II. 756.
— Fd. (Baumburg.) II. 669, 670, 673. 
Altenöd, W. II. 694.
Altensee, W. III. 550.
Altenwaldeck, Schl. 44.
Altenwegen. W. II . 93.
Alterfing, W. (Kay.) III. 387.
------- (Otting.) II I  354.
------- (Petting.) 732.
Altersheim, D. 582.

Altfalterbach, Kd. 516, 518.
A l t f r a u n b e r g ,  Pd. 337, 374 ff. 
A l t f r a u n h o f e n ,  Pd. 661, 662, 667 ff., 636, 

707, 714. III. 470, 678.
Altham, Kd. 377, 379.

! Altheim, D. II. 261, 271, 282.
Altheimereck. III. 680.
Althohenau, Kl. 91 ff., III. 521, 567, 672. 
Althör, E. Il, 145.
Alting, W. III. 490.
Altkasloh, W. III . 43.
Altkirchen, Fd. III. 607, 636 f.. 639. 
Altmannsberg, W. III 231, 271.
Altmannstätt, E. III. 503.
A l t m ü h l d o r f ,  Pd. II. 79 ff., 103. III. 679. 
Altmühle, E. II. 792.
Altmühlhausen, D. III. 107.
Altmutter, E. III. 341.

 ̂ Altofing, D. 40, 44.
! Al t omüns t e r ,  M. III. 40, 137, 138, 149 ff., 

156, 157, 171, 191.
A l t ö t t i n g ,  M . 95, 100, 212, 226, 434, 529, 

549, 562, 568, 571, 576, 635, 651, 652, 
657, 686, 722, 733. II. 94, 112, 147, 432, 
436, 556, 599, 670, 680, 683, 696, 705, 
714. III. 384, 392, 407, 556.

Altspurg, E. 199.
Altstetten, W. I I I . 186, 188.
Altstill, E. II. 689, 694.
Altstocka, D. III . 107.
Altweg, D. (Baierbach.) III. 469.
— E. (Grassau.) 533.
------- (Isen.) III. 111.
------- (Wartenberg.) 402.
Alxing, Fd. II I . 225, 227 ff., 231.
Alz, an der, z. H. II. 675.
Alzing, W. 560.
Amansberg, E. 685.
Ambach, E. (Isen.) III. 111.
Amb e r g ,  S t  11.
Amelgering, W., Nk. III. 473 ff., 484. 
Amerang, Fd. 581, 598 ff., 602 ff. III. 678. 
Amering, W. II. 574.
Amersberg, E. (Petting.) 732.
— sAnnesberg), W. (Hörgertshausen.) 497. 
 (Weildorf.) III. 376.
Amersöd, E. 702.
Ametsbichel, E. III. 262.
Ametsbüchel, E. (Ostermünchen.) 67.
— W. (Tuntenhausen.) 72.
Amling, E. III. 305.
Ammerhaus, Unter- und Ober-, E. III. 25, 683. 
Ammerland, D., C. III. 640 f., 646. 
Ammersdorf, D. 339.
Ammerthal, W. III. 27.
Amming, D. II. 682.
Amperhof, E. 459.
Amper moch i ng ,  Pd. 126 ff. II I. 672. 
Amperpettenbach, Fd. 126, 144, 146 ff., 171. 
Ampertshausen, D. (Wippenhausen.) 475.
— Fd. (Kirchdorf an der Amper.) 3. 11, 13. 
Amp f i n g ,  Pd. II. 79, 84 ff., 117, 133, 162,

567.
Ampletz, E, III. 103.
Amselgraben, E. III. 368.



I V Andechs — Ascnreit.

Andechs, Kl. 132, t36, 254, 260, 279, 285, 
302, 305, 308, 309, 314, 323. II. 433, 
500, 501, 535, 659. II I  22, 173. 

Andersbach, E. III. 168.
Ändersberg, D. 69.
Andorf, W. 497. 499.
Anfelden, W. III. 529.
Angalh (Tirol.) 34..
Angel, E. II. 20.
Angelberg, D. 25.
Angelbrechting, D. III. 91.
Angelsberg, W. II 598.
Angelsbruck, E. (Reichenkirchen.) 388.
— W. (Emmering bei Grafing.) III. 246. 
Angelweber, E. III. 289.
Anger, Stadtth. (München.) II. 358.
Anger, E. (Attel.) i l l .  517.
------- (Emmering bei Grafing.) III. 246.
— (Schäffler), E. (Miesbach.) II. 32.
— Pü. III. 345 ff, 348, 363.
— W. (Bergen.) 526.
------- (Waakirchen.) III. 334.
— z. H. (Lenggries.) l l l .  443.
Angerhof, H. 256.
Angerhöfen, W. 418.
Angering, D. II. 555.
Angermann, E. II. 6.
Angermnhle, E. (Baumburg.) II. 669.
------- (Neichertsheim.) II. 170.
Angerpoint, E. III. 368.
Angersbach, W. III. 111.
Angersberg, E. III. 516.
Angerskirchen, Fd. 211, 218.
Angersöd, E. III. 501.
Angerweidach, D. III. 208.
Angstl, E. II. 146.
Ankam, W. 661, 667.
Anker, tz. (Wall.) II. 66.
— W. (Rohrdorf.) II. 792.
Annabrunn, Kd. II 102, 104, 106, 150, 158 

160, 168.
Anning, W. 219.
Anschöring, Fd. 732, 734, 736.
An t do r f ,  Pd. III. 603.
Antenau, W. III. 546.
Antenbüc.'l, z. H. 115.
Antenlohe, E. III. 289.
Anthal, W. III. 383.
Antholling, D. III. 250, 252, 255.
Antholzen, E. III. 490.
Antritt, E. (Grohholzhausen.) II. 745.
— (Ober- und Unter-), W. (Schliersee.) II. 51. 
Antschachen, E. 604.
Antwort, Fd. 595 ff.
Anwändeu, W. III. 647.
Anzenbach, z. H. 107.
Anzenberg, E. (Flossing.) II. 102.
------- (Neichertsheim.) II. 169.
------- (Ruprechtsberg.) III. 479.
------- (S t. Wolfgang.) 237.
— W. (Attel.) III. 516.
Anzhofen, W., C. 248, 249, 278, 281, 284. III. 

673.
Anzi ng,  Pd. 378. III. 89, 91 ff., 104,128, 278.
— D. (Grüntegernbach.) 199.

Anzing, W. (Endorf.) 595.
Apercha, Fd. 126, 131, 160 ff.
Äpfelkam, D. II. 791.
Appersdorf, W. 678.
Apperting. W. 607.
Apping, Ober- und Unter-, E. (Stephanskirchen.) 

II.' 595.
— W. (Bittenhart.) 582.
Appolting, K. 402, 405, 407.
Arain, W. III. 434.
Arbeiter, E. II. 689.
Arbesstätt, W. 225.
Arbing, D. (Niedcrtaufkirchen.) II. 578, 581.
— (Rott a. In n .)  III. 55.5.
— W. (Prien.) III. 208.
Arbisbichl, D. 720 
Aresing, D. II. 98.
Arfling, D. II. 689, 694.
Argelsried, Fd. II. 484, 507, 509, 511.
Arget ,  Pd. II. 610, 611 ff. III. 316.
Aring, W 732.
Arlesing, E. II. 694.
Arleting, W. 567.
Armetshofen, W. III. 168, 165.
Armsdorf, Äd. 225 ff.
Arnbach,  Pd. 247 ff., 250 ff. III. 188. 
Arndorf, D. III. 484.
Arnhof, E. II. 43.
Arnolding, W. III. 376, 378.
Arnzell, Fd. III. 137, 158, 161.
Arzheim, W. 590.
Arzbach, D. C. (Tölz.) 111. 420, 450, 455, 463.
— Kd. (Pellheim.) 126, 129, 178 ff.
Asang, W. (Holzhausen.) 702.
— -  (Velden.) III. 490.
Asbach, E. (Engelsberg.) II. 675.
— W (Pürten.) II. 161.
— (Ober- und Unter-) W. (Anzing.) III 90, 91. 
Asbäck im Feld, E. 685.
Asberg, W. I I I  294, 2.96.
Anberg. W. III. 111.
Asbichl, E. III. 218.
Aschach, W. III. 216.
Aschau, D. (Söchtenau.) II. 806.
— E. (Oberaudorf.) II. 762.
— -  (S t. Wolfgang.) 237, 243.
— Exd. (jetzt Pd.) II. 107, 109, 110. III. 679, 

680.
— W. (Emmering bei Grafing.) III. 246. 
 (Steinhöring.) II I . 271.
------- (Teisendorf.) I I I .  362.
Aschenau, W. 557.
Aschenlohrer, E. III. 443.
Aschheim,  Pd. II. 609, 610, 613 ff., 635. III. 

682.
Aschhofen, D. 64, 65.
Asching, E. III. 479.
Aschol di ng,  Pd. III. 420, 605, 607, 609,

6 ) 0 .

Ascholdingerfilze, E. III. 607.
Aschotzing, E. II. 566, 570.
Äsen, W. III. 529.
Asenheim, D. II. 582.
Asenhofen, E. 459, 464.
Asenreit, E. (Niederbergkirchen.) II. 573.



Asenreit — Aufhausen. V

Asmrcit, E. (Ruprechtsberg.) I I I .  479.
-  W . (Schönberg.) I I .  590.
Asham, W . 598.
Aßling, Fd. I I I .  226, 247, 262, 266, 276. 
Aßlkofen, D . I I I .  261.
Aspach, D. (Feldkirchen.) 50.
Aspach, D . (Velden.) I I I .  491.
Aspach, E. (A u .) 40.
-  Pd. I I I .  41, 42, 152.
-  W . (Steinkirchen.) I I I .  484.

Aspertsham, W . I I I .  391.
Aspertsheim, Fd. I I .  582 ff., 586.
Assenbuch, W . (Leoni.) I I I .  612.
Assenhausen, E. (Pellheim.) 178, 180.
—  W . (Aufkirchen am Würmsee.) I I I .  612. 
Assing, W . I I I .  368.
Assinger, E. I I I .  255.
Ast, W . (Feldkirchen., 50.
-------- (Freising.) 428.
— — «Holzen in  Aßling.) I I I .  262, 263.
- -  — (Kranzberg.) 465.
— (Oberastj, Fd. (Eching.) 661, 678, 680,683 ff. 

I I I .  683.
Asten, Fk.. Exd. I I I .  405, 409, 412.
Astnerhöfe, W . I I .  739.
Attaching, Kd. 428, 442.
A tte l,P d .8 6 ,8 7 ,9 3 . l1 I.516 ff., 519,520ff.,522. 
Attelkeld, D . I I I .  516.
Attclthal, D> I I I .  516.
Attenberg, E. (Baierbach.) I I I .  469.
— W. (Peterskirchen., I I .  689.
-------- (Hcldenstein.) I I .  116.
-------- (Schliersee.) I I  51, 57.
Attenham, D . I I I .  636, 639.
Attenhausen, D . I I I .  640, 642, 647.
— Fd. (jetzt Exd.) (Gündelkoien.) 483 , 494 ss. 

I I I .  675.
-  W . (Stephanskirchen.) I I .  595, 597. 

Attenhauser, E. 685.
Attenhub, E. I I .  689.
Attenkam, W . I I I .  640, 642.
A tte n k irc h e n , Pd. 3, 4, 6 fs., 15,17, 18, 24,26, 

I I I .  670.
Attenkofen, E. 698 
Attenloh, E. I I I .  319.
Attenmoos, W . I I .  682.
Atting, D . 231.
Attwies, W . 582.
Atzelbach, E. I I I .  351.
Atzelbacherreiten, E. I I I .  351.
Atzenstadel, E. I I .  723.
Atzging, D . I I .  84.
Atzing, W . I I I .  268.
Atzmannsdorf, D . I I I .  489.
Au, D  < A inring.) I I I .  341.
-------- (Grassau.) 533.
-------- (Miesbach.) I I .  33.
-------- (Schönstätt.) 89.
—  E. (Anger.) I I I .  345.
-------- (Elbach.) I I .  6.
— — (Hechenberg.) I I I .  434.
--------  (Königsdorf.) I I I .  438.
.... — (Niederbergkirchen.) I I .  574.

- — (Obertaufkirchen.) I I .  149.
— — (Pemmering.) l l l .  121

Au, E. (Peterskirchen.) I I .  689.
-------- (P rie n ) I I I .  208.
-------- (Rechtmehring) I I I .  546.
-------- (Rohrdorf.) I I .  792.
— — (Sachrang.) I I I .  216.
-------- (Schliersee., I I .  51.
-------- (Velden ) I I I .  489.)
— -  (Waging.) I I I .  368.
-------- (Walpertskirchen.) 398.
— Pd. (Dec. A ib ling.) 33, 35, 40 fs. I I .  3, 4. 

21, 746, 768. I I I .  671.
— am  I n n ,  Pd. u. K l. 98. I I .  77, 88 ff., 112.
— Vorst. (München.) I I .  350, 459 ff., 473.

- Stadth. (Traunstein.) 542, I I I .  676.
— W. (Attel.) I I I .  516.
— — (Albaching.) I I I .  513.
— —  (Buch a. Buchrain.) I I I .  96.
— — (Engelsberg.) I I .  675.
-------- (Finsing.) I I I  101.
— — (Flintsbach.) I I .  739.
— — (Griesstätt.) 91.
— — (Kiefersfelden.) I I .  753.
— — (Laufen.) 720.
-------- (Neukirchen.) I I I .  345.
— — (Poigenberg.) I I I .  124.'
-------- (Pürten.) I I .  161.
-------- (Rott a. In n .)  I I I .  555.
-------- (Salzburghofen.) 737.

z. H . (S t. Georgen.) I I .  682.
-------- (Grassau.) 532.
--------(Ramsau.) 115.
— bei Puppling, O. (Deining.) I I I .  626.
—  in  der, z. H. (Gmundu I I I .  289.
— obere, W . (Hochstätt) I I .  751.
—  untere, W . (Hochstätt.) I I .  751.
— Vorder- und Hinter-, W. (Rieden.) I I I .  550. 
Aubauer, E. (Bergen.) 526.
-------- (Reit im  Winkel.) 555.
Aubenhausen, D . 67.
Auberg, W . I I .  809
A u b i n g ,  Pd. I I .  484. 486 ff., 518. I I I .  9. 
Auburg, E. I I I .  490.
Aucha, W . I I I .  256.
Auer, E. (Kirchdorf b. Haag.) I I I .  529.
--------(Siegsdorf.) 561.
— am Berg, E. (Gctting.) 57.
— vorderer, E. (Miesbach.) I I .  32.
— Hinterer, W . (Miesbach.) I I .  32.
Auerbach, D. I I .  762.
Auerberg. W. 40.
Auergütl, E. I I .  669 
Auerlsing, D. 362.
Auersdorf, D . I I .  93.
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Breitsammet, E. III. 46.
Breitwies, E. III. 383.
Breitwieser, E. 219.
Bremberg, W. II. 51.
Bremen.  II. 223.
Brennbichl, E (Rohrvorf.) II. 792.
-  W. (Egern.) III. 287.
Brenner, E. (Schwindkirchen.) 225.
-  W. (Finsing.) III. 101.
Brenning, E. (Niederbergkirchen.) II. 573.
------- (Steinkirchen.) III. 484.
Brenten, E. II. 51.
Bretterleiten, z. H. III. 368 
Brettschleipfen, D. 72, 75.
Brettschleipfer, W. 40.
Bretzen, W. III. 250.
Briefen, E. II. 20.
Briefer, E. II. 33.
Brodfurt, D. II. 566, 570.
Brodhausen, D. 737.
Brodshub, E. 210.
Bromberg, E. (Pöbing.) III. 2b.
------- (W aging) III. 368.
Bruch, D. III. 341.
Bruck, E. (Lengdorf.) 207.
------- (Obertaufkirchen.) II. 149.
-  Kd. (Neukirchen.) II. 4, 42, 44.
-  bei Fürstenfeld, M . 248, 256 ss., 303.
-  Pd. III. 225 ss., 265, 268, 276.
-  W. (Attel.) I I I  516.
------- (Prien.) III. 208.
------- (Velden ) III. 489.
-  z. H (Garching a. Alz.) II. 680.
Bruckbach, W. II. 7.
Bruckberg,  Pd. 483, 485 st.
-  W. (Bruckberg.) 486.
Bruckbergerau, z. H. 485.
Bruckermoos, E. III. 227.
Bruckhäusl, E II. 675 
Bruckhäusler, E. I I  121.
Bruckhof, W. III. 246.
Brückl, W. II l. 203.
Brucklach, W. II. 767.
Bruckloh, z H. II 563, 566.
Brnckmaier, E. III. 662.
Bruckmühl, D. 64.
Bruckmühle, E. II. 121.
Bruckner, W III. 619 
Brudersdorf, W. 6.
Brudershain, W. 82.
Brügelsöd, W. II I . 475.
Brummer, E. 485.
Brunau, E. 219.
Bründl, C. (Steinkirchen.) III. 486.
-  sMariabrunns, E (Ruprechtsberg.) ll l. 479. 
Brünhausen, E. II. 703.
Brunn, E. (Bilslern.) III. 501.



Brunn — Burgrait. XI

Brun», W. (Fridorftng.) H I. 883.
------- (Rohrdorf.) II. 792.
------- (Titimoning.) III. 405.
Brunn», W. II. 768.
Brunnbichl, z. H. III. 301.
Brunner, E. (Obertaufkirchen.) II. 150.
— W. (Bayerischzell.) II. 30.
Brunnf-ld, D. II. 7.
Brunnhaus, E. (Bergen) 526.
— — (Bernau.) III. 197.
------- (Reichenhall., II. 723.
Brunnhof, E. III. 67.
Brunnhofen, D. 428.
Brunnhub, E. II. 146.
Brunning, Fd. III. 391, 393, 397. 
Brunnlechner, E. II. 146.
Brunnleh, E. 514.
Brunnmeister, E. III. 362.
Brunnmoos, E. II. 19.
Brunnthal, E. (Großholzhausen) II. 715
— Fd. (Hohenbrunn.) II. 609, 625 ff., 630
— W. (Rechtmehring.) III. 546.
Brünnthal, D. 737.
Brunnwart, E. II. 639.
Bubenberg, W. 720.
Bubing, D (Stephanskirchen.) II. 595.
— W. (S t. Veit.) II. 597.
Buch, D. (Prutting.) II. 779.
— E. (Eggstätt.) 590
------- (Getting., 57.
------- (S t. Veit.) II. 598.
------- (Titimoning.) III. 405.
— Fd. (Zorneding.) III. 226, 278, 279, 282.
— W. (Grabenstätt.) 530.
------- (Grafing.) III. 256.
— — (Hartpenning.) III. 294
— — (Lohkirchen.) II. 566
-------(Peterskirchen.) II. 689.
------- (Rohrdorf.) II. 791.
— — ^Tegernsee.) III. 326.
-------(Waging.) III. 368.
Bucha, W. III. 203.
Buch am Buchra i n ,  Pd. III. 90, 96 ff., 110.
— - am Er l bac k ,  Pd. 198, 662, 673.
Buchat. (Velden.) III. 491.
Buchau, W. II. 762.
B uchbach, Pd. I I  151, 554  ff.
Buchberg, D. .Wolfratshausen) III. 662.
— E. (Feldkirchen.) 50.
------- (Grassau.) 533.
— — (Prien.) III. 208.
— — (S t. Georgen.) II. 682.
— W. (Nußdorf.) II. 759.
— — (Traunwalchen.) 567.
— — (Tölz > III . 450, 463.
— — (Waging.) III. 868.
— Ober- und Unter-, z. H. (Gmund.) I l i .  219. 
Buchberger im Holz, E. III. 289.
Bucheck, E. 561.
Büchel, E. II. 578.
Büchelbauer, E. II. 66.
Bücheling, W. II. 582.
Bücheln, E. III. 362.
Buchenberg, E. II. 7.
Buchenmann, E. II. 33.

Bücher, E. (Elbach ) II. 7.
— — (Neukirchen.) II. 42.
Bucheralm. III. 327.
Bucherstock, E. II. 42 
Buchet, W. (Evenhausen.) 89.
------- (St. Veit.) II. 597.
Buchfeld, W. II. 19.
Buchfeln, E. 542.

' Buchhei m,  Pd. II. 531.
Büchlbruck, III. 360.
Buchleiten, E. III. 289.
Büchler, E. (Fischbachau.) II. 12.
— — (Irschenberg ) II. 19.
Büchlinq, E. (Grabenstätt.) 530.
— W. (Bernau.) III. 197.
Buchöd, W. (Schnaitsee.) II. 694.
— — (Wambach.) III. 503.
Buchöster, W. II. 689.
Buchrain, W 72.
Buchreit, E. (Kirchdorf b. Haag.) III. 529.
— W. (Ainring.) III. 341.
------- (Fridorfing,) III. 383.
Buchreut, E. II. 694.
Buchschachen, D. (Isen.) III. 111.
— E. (Steinhöring.) III. 271, 275.
— W. (Ruhpolting.) 557.
Buchschorn, O. III. 12, 14.
Buchsee, E. (Münsing.) III. 640.
— W. (Rieden.) III. 550.
Buchwald, E. III. 542.
Buchwies, E. III. 577.
Buchwinkel, W. II I  368.
Buchzagl, W. II. 753.
Buckelschneider, III. 551.
Büglhausen, D. 678.
Bühel, E. (Grüntegernbach.) 200.
— W. (Au.) 40.
— z> H- (Inzell.) 552.
------- (Kirchdorf b. Haag.) 530.
Büheler am Haag. (Velden.) III. 491. 
Bühelhub, E. II. 555.
Buklek, W. III. 479.
Bullenhofen, Kd. III. 227, 230 
Bullenreut, E. III. 657.
Bunding, E. I I  121.
Burg, E. (Prutting.) II. 779.
— Fd. (Tengling.) III. 399 fs., 402.
— W. (Velden.) III. 489.
Bürg, E. Altfraunhofen.) 667.
— — (Rattenkirchen.) II. 167.
— W. (Holzhausen.) 702.
— auf der, W. III. 289.
Burgau, D. III . 561.
Bürgbauer, E. III. 450.
Burgersdorf, W. III. 208.
Burgfeld, D. 720, 721.
Burghab, W. III. 489.
Burgham, W. 593.
Burgharting, Fd., Epp.-S III. 503, 505, 507. 
Burghausen, Fd. 416, 453, 475 ss.
Burgholz, W. (Neuching.) III. 118.
— z. H. (Grafing.) III. 255.
Burgloh, E. III. 489.
Burgrain, Fd. III. 90, 110, 113, 121 ss, 
Burgrait, E. 598.



XU Bürgschlag Deutenhausen.

Bürgschlag, W . 8.
Burgstall, E. (Teisendorf.) I I I .  362.
-  W . Waging.) H I.  368.
-------- (Waldhausen.) I I .  714.
Burkering, W . 588.
Burm, W . I I I .  489.
Bursch, E, 225.
Bürstling,D.(Pfassenhosenb.Rosenheim.) I I .  775.

Bürstling. E. (Au.) 40.
-------- (Schliersec.) I>. 51.
-------- (Gmund.) I I I .  289.
— — (Kirchdorf b. Haag.) I I I .  529. 
Burweg, W . I I I .  305.
Buschach, E (Teisendorf.) I I I .  362. 
Buschberg, W . 225.

E.
Cementbruch, E. I I I .  334. 
Cementmühle, E. I I I  450. 
C h ie m in g , Pd. 528 ss. I I I .  676.

Christberg, E. I I I .  490. 
Cultursheim-Freistadt, D . I I .  502.

D.
Daberg, E. 505. I I I .  675.
Daburg, W. I I I .  5l6.
D a c h a u ,  M . 125, 126, 135 fs. I I I .  672. 
Dachsberg, E. (S t. Georgen.) I I .  682.
—  W. (Rechtmehring, i I I I .  546.
Dachsbühl, E I I .  689.
Dafeichten, E. 560.
Daglfing, Fd. I I  610, 633, 636.
Daigstelten, W. Nk. I I I .  632 f.
Daim , W. I I I  550.
Damberg, W . 590.
Damfallen, E. 526
Dandlberg, E. (Rohrdorf.) I I .  792.
—  W . (Tittmoning.) I I I .  405.
Dangl, E. I I .  146.
Danislre it, E. I I .  146.
Dankerting, W . I I I .  353.
Danmoos, E. I I  111.
Danzerstiitt. E. I I I .  530.
Darning, W . 721.
Darstorf. (Oesterreich.) I I I .  100.
Dasoer, E. I I .  146.
Dauernhausen, D. 570. I I I .  682.
Daveid, E. I I .  19.
Davide!, E. I I  102.
Daxau, E. I I I .  121.
Daxbcrg, E. (Herberiug.) I I .  563.
-------- (Vierkirchen.) 188, 193.
Daxelberg, E. 575.
Daxenau, E. 542.
Daxenbach, W. 561.
Daxenberg, E 533.
Daxenberger, E. 590 
Daxer, E. (Neukirchen.) I I .  42.
-------- (R ohrdo rf) I I .  792
-------- (W aal.) I I .  66.
Daxhammer, E. I I .  19.
Daxlberg, E. I I .  784.
Daxmating, Fk. 205, 206.
Daxmühlc, E. (Frasdorf.) I I I .  199.
Daxmühle, E. (Laufen.) 721.
D e c h a u t h o f ,  E. m. C., P f.-S . (Teisendorf.) 

I I I .  361, 368. 366.

Degenfeld, z. H . I I .  704.
Degerndorf, Exd., Fk. (Münsing.) I I I .  607, 640, 

643 64^
-  F d .F lin tsbach .) I I .  739, 740, 741, 744. 
Deichting, D . 732.
Deidorf, W . 497.
Deilhausen, E. I I .  102.
Deiminger, E. I I .  20.
Deim ling, W . 371.
Deimwalten, E. I I .  107.
Deinbach, W . I I  566.
Deinhofen, E. I I I  268, 271.
D e i n i n g ,  Pd. I I I .  605, 607, 626, 629 fs. 
Deiningerfilz. I I I .  607.
Deirer, E. 238.
Deisenberg, E. (Törring.) I I I .  413.
Deisenham, D . I I  703.
Deisenhofen, D . (Oberhaching.) I I .  639, 647.
-  W . (Rottbach.) 323, 325.
Deisenried, D . 40.
Deisensee, E. I I .  686.
Deissenbach, W . I I .  566.
Deitldorf, D . 155, 159.
Dellel, E. I I I  111.
Dellenhausen, D. 4.
Dellersreuth, W . 696.
Demmelberg, E. I I I  334.
Demmelhof, E. I I I .  443.
Demmelmoos, E. I I I .  529.
Demoos, E. I I I .  550.
Denning, D . I I  622 ss.
Derndorf, D . 40.
Desel, E. 57.
Detlenberg, D . (P rutting .) I I .  779.
-  W . (O tting.) I I I  354.
Dettendorf, Fd. (Emmering.) I I I .  226, 246, 247, 

249.
Dettendorf, Fd. (Irschenberg.) 33. I I .  4, 20, 

23 27.
Dettenhausen, D . I I I .  626.
Dettenkofen, C. 698.
Dettlham, Kd. I I I .  354, 355, 357. 
Deutenhausen, D. (Fürholzen.) 445, 448.



Deutenhausen — Dürnberg. XM

Deutenhausen, Fd. (Bergkirchcn.) >26, 132 ss. 
Deutenheim, D. II. 149.
Deutenhofen, D. (Hebertshausen.) >25, 149 fs., 

241. III. 683.
------- (Kleinberghofen.) III. 155, 157, 683.
Deuting, E. tSteinkirchen ) III. 484.
— W. (Walpertskirchen) 398.
Deutlhausen, D. II. 775.
Deutlstädt, W. 35.
Deutschmühle, E. 706.
Deyerl im Holz, E. » I . 290.
Dich«, D. III. 255, 276.
Dichtldor, E. III. 539.
Dichtlmühle, E. >11. 272.
Dicht! von Oed, E. III. 272.
Dickertsmühl, W. III. 208.
Dickharting, D III. 473.
Dickl, E. III. 513.
Diebelstett, W. III. 539.
Dieberg, E. III. 513.
Dieding, D. III. 391.
Dielstein, W. 598.
Diemanskirchen, Fd. 661, 685, 688, 692, 705. 
Diemating, W. III. 484, 503.
Dieperting, W. II I . 354.
Diepertsham, W. 604.
Diepling, E. >St. Georgen.) II. 682.
— W. (Tittmoning.) III. 405 
Diepoldsberg, Kd. 584, 604, 605, 607. 
Diepoldshofen, W. 249, 309, 310.
Dietenhausen, D., C. l Sulzemoos.) 326, 329,

330.
— W. (Otterfing.) III. 315, 423.
Dietersdorf, D. 11 ss., 20.
Dietersheim, Kd. 416, 422, 423, 426.
Dieting, E. (Niederbergkirchen.) II. 573.

W. (Ebersberg.) III. 231.
Dietmoring, W. III. 271.
D i e t r a m s z e l l ,  Pd 53. II. 346, 368, 521, 

611. III. 154, 296, 421 fs„ 425.
Dietwies, W. (Fridorfing.) III. 383. 
Diezmoning, D. III 529.
Diking, E. 532.
Dillersberg, E. 532 
Dillisheim, E. II. 116.
Dinding, W. III. 246.
Dingbuch, D. II. 806.
Dingfnrt, E. II. 132.
D i n g h a r t i n g ,  Pd. »I .  605, 626, 634 ss. 
Dirlasing, D. II. 84 
Dirlzried, W. 274.
Dirmeck, W. III. 489.
Dirmsberg, W. III. 208.
Dirnberg, E (Höslwang) 598.
— W. (Lohkirchen.) II. 566.
------- (Petting.) 732.
Dirnlech, W. II. 574.
Distelberg, E. I I  150.
Dobel, E. (Prutting.) II- 779.
------- (Schnaitsee.) II. 694.
Dobelbach, W III. 227.
Dobl, E. (Babensham.) 82.
------- (Höslwang.) 598.
— W. (Reichertshausen.) 18.
— — (Rott a. Inn .) III. 556.

> Doblberg, W. III . 249, 255.
Dobler, E. III. 362.
Doblmühle, E. 598. 

l Döderholzen, E. 737.
( Döging, z. H. 570.

Dolling, W. (Niederbergkirchen.) II. 573.
------- (Schönberg.) 590.
Dombach, D. III. 501.
Donau, E. 532.
Doppeln, E. (Ainring.) III. 341.
-  — (Teisendorf.) III. 362.

Dorf, W., Exp-S. (Eggstätt.) 593.
------- (Engelsberg.) II. 675.
— — (Margarethenzell.) II. 30.
Dorfacker, D. 465, 467, 468.
Dorfbach, W 595.
D o r f b e u e r n ,  Pd. 719.
Dörfel, E. (Oberaudorf.) II. 762.
— W. (Gars ) II . 111.
------- (Oberneukirchen.) II. 146.
— - (S t. Veit.) II. 597.
Dorfen, T . (Laufen.) 720.
— Fd. (Holzen in Aßling.) III. 263, 264. 
 rWolfratshausen). III. 662, 663, 665,

668.

— W. (Baumburg.) II. 669.
------- (Engelsberg.) II. 675.
— — (Rohrdorf.) II. 792.
------- (Schnaitsee.) II. 694.
— — (Tittmoning ) II I . 405.
Dörfler, E. III. 240.
Dörfner, E. II. 146.
Dorfstich, E. II. 43.
Dornach, Fd. II. 610, 613, 614, 616.
— W. (Prien.) III. 208.
Dörnbach, D. 154.
Dornberg, E. II. 98, 101.
Dornegg, E. II. 84.
Dornmühle, E. 170.
Dosberg, E. II. 695.
Dösdorf, W III. 200.
Dottenried, W. 319, 326.
Dötzkirchen, E. II. 587, 590.
Brach, W. II. 7.
Drachenthal, W II. 7.
Drahtzieher, E. II. 66.
Dreifaltern, W. 514.
Dreifaltigkeitscapelle. 111.
Duffen, W. III. 287.
Duft, E. (Rohrdorf.) II. 792.
— W. (Prien.) III. 208.
Dum, E. 60.
Dumen, E. 67.
Dunsern, W. III. 546.
Dunstenstein, E. II. 675.
Dunsting, W. l l l .  406.
Dürabuch, D. 253.
Durchsamsried, E. 127.
Durchschlacht, E. (Gerolsbach.) III. 46.
— W. (Scheyern.) III. 73.
— — (Schnaitsee.) II. 694.
Durham, D. II. 7, 9, 10.
Dürnbach, D., C. (Elbach.) II. 7.
------- (Gmund.) III. 290.
Dürnberg, z. H. 99.



XIV Dürnstein — Egelsee.

Dürnstein, E. III. 647.
Dürnzhausen, Exd. 8, 20 ss. 
Dürrenast, E. 472, 474.
Dürrenberg, E. III. 632.
Dürreneck, E. (Au.) 40.
— W. (Freising.) 428.
Dürrenepbach, D. (Oberdorfen.) 220.
— W. (Vilsheim.) 706.
— -Müller, E. (Vilsheim.) 706.

Eben, auf der, W. III. 289.
Ebenhausen, W. H l. 647.
Eberding, D. III. 383.
Eberhart, W. 225 
Eberharting, K. II. 566, 567.
Ebering, E., Nk. (Steinkirchen.) III. 484, 485, 

487.
— W. (Obertaufkirchen.- I I  149.
------- (Truchtlaching.) 570.
Eberloh, W. 601.
Eberlsöd, E. III. 490.
Ebersbach, D. (Vierkirchen.) 188, 191, 193.
— Fd. «Weichs.) III. 181 fj.
Ebersberg, E. (Getting.) 57.
— M . 68, 70, 73, 212, 519. II. 1 1 , 696. 

III. 226, 227, 231  fs., 256, 260, 270, 272, 
278, 401.

Ebersdorf, E. 23.
Eberspoint, Kd. II I . 479 ff.
Eberspunt, W. 465, 467.
Ebersried, D. 272.
Eberting, W. II. 704.
Ebertshausen, D. (Thanning.) III. 657, 662.
— Pd. 248, 2 6 9  ff., 333. III. 673.
Ebing, Fd. II. 132 fs.
Ebnat, W. III. 199.
Ebner, E. (Gars.) II. 111.
— — (Irschenberg.) II. 20.
Ebrach, Fd. III. 513, 542, 543, 545. 
Ebrachmühle, D. III . 513.
Eching, D. (Aufkirchen.) 354.
— Pd. (Der. Freising.) 416, 4 2 2  ff.
— Pd. (bei Landshut). 661, 674, 6 77 fs. 
Echingermoos, W. 354, 359.
Eck, E. (Grünthal.) 95.
------- (Partenkirchen.) III. 593.
------- (Pfronbach) 384.
------- (Riding.) 390.
------- (Siegsdorf.) 561.
------- (Tittmoning.) III. 406.

- — (Velden., III. 491.
— an der Straße, E. (Hoheneckelkofen.) 698.
— W. (Baumburg.) II. 669.
------- (Gammersdorf.) 490.
— — (Garching a. Alz.) II. 680.
Eck, W. (Inzell.) 552.
------- (Isen.) III. 111.
------- (Oberdorfen.) 219.
— — (Peterskirchen.) II. 689.
------- (Schnaitsee.) II. 695.

' Dürrenhart, D. mit z. H. III. 516. 
Dürrenreith, W. II. 714.
Dürrcnstein, E. III. 632.
Durrhausen, Erd II. 668, 684, 695, 699, 703. 
Dürrismaning, D. II. 502.
Dürrnberg, E. III. 405.
Dürrnhaar, D. 45.
Dürrnjeiboldsdorf, Fd. 484, 514, 515.
Duschl im Thal, E. III. 479.

Eck, W. (Schönberg.) II. 590
------- (Schwindkirchen.) 225.
------- (Teisendorf.) III. 362.
— z. H. (Waldhausen.) II. 714.

Hinter- und Vorder-, z. H. (Gmund.) III. 
289.

Eckart, W. II. 52.
Eckelheim, E. II. 582.
Ecken, große und kleine. 667.
Eckenhol;, W II. 785.
Eckersbach, W. II. 578.
Eckersberg, E. (Margarethenried.) 502.
— W. (Irschenberg.) II. 19.
Eckertsdorfen, W. III. 500.
Eckhofen, D. III. 155.
Ecking, D. (Riedering.) II. 784.
— W. (Flossing.) II. 102, 104.
Ecksberg, K u. Anst. II. 79, 80, 82, 133, 564. 
Ed, E. (Grassau.) 532.
— — (Grünthal.) 95.
------- (Hart.) 541.
------- (Weildorf.) III. 376.
— W. (Ainring.) III. 341.
------- (Garching a. Alz.) II. 680.
------- (Höslwang.) 598.
------- (Lafering.) II. 121.
-------(Teisendorf.) III . 362.
— am Rhain, E. (Frasdorf) III. 199. 
Edenholzhausen, W. III. 181, 185. 
Edenlehmoos, E. III. 406.
Eder, E. (Griintegernbach.) 200.
------- (Neukirchen) II. 351.
-------(Obing.) 604.
— — (Rechtmehring.) III. 546.
— — (Velden.) III. 490.
Edersberg, W. III. 73.
Edling, Fk., Exp -S . (Attel.) III. 512, 516 st., 

519, 521, 524.
— W. (Trostberg.) II. 703.
Edlkofen, D . 486.
Edlmanngütl, E. II. 597.
Edlwang, E. III. 550.
Edmund, E. III 240.
Efselkam, W. III. 231.
Efsenstädt, D. 40.
Egelhart, W. 607.
Egelhausen, Fd. 126, 155, 157, 159.
Egelsee, E. (Trostberg.) II. 703.
-------(Waging.) III. 363.
— W. (Chieming.) 528.



EgelSöd — Eitlhub. XV

Egelsöd, W. III. 489.
Egelsoo, E. II. 590.
Egelsreut, E. III. 490.
Egelsried, Fk. III. 181, 189, >85.
Egelwies, W. III. 208.
E g e n b u rg , Pd. 248 f., 272 fs.
E genho fen , Pd. 247, 249, 274, 883. III. 673. 
Egerdach, E. (Bittenhart.) 582.
— Fd. (Waging.) I I I  3 56, 368, 370, 374. 
E g e rn , Pd. III. 286  fs., 302.
Egerndach, Fd. 532, 534 ff., 540.
Egerndorf, W. II I . 208.
Egg, D. (Halfing.) 601.
------- (Jetzendorf.) III. 51.
— W. (Mammendorf.) 313.
------- (Ruhpolting.) 557.
— — (Waging.) III. 368.
Eggärten, D. II. 563.
Eggel, E. 557.
Eggenberg, W. 418.
Eggenstadt, E. 542.
Eggering, W. 530.
Eggern, W. III. 46.
Eggersdorf, Fd. 483, 494  fs.
Eggersgrub, W. III . 489.
Eggerting, E. (Schnaitsee.) II. 694.
— W. (Riedertaufkirchen.) II. 578.
Eggertshof, E. 428.
Egglham, D. II. 819.
Eggs t äd t ,  Pd. 585, 590 fs. III. 678.
Eging, D. (W aging) III. 368
— W. (Altfraunhofen.) 667, 669.
Eglafing, D. 211.
Eglfing, W. II. 649.
Eglham, E. III. 362.
Eglharting, D. III. 278.
Egling, Fk. III. 607, 626 f., 629, 631. 
Eglingersilz. III. 607.
Egllack, E. II. 811.
Eglsee, W. (Attel.) III. 517.
— z. H. (Petting.) 732.
E g m a t i n g ,  Pd. III. 225, 239  fs.
Eham, D. 737.
Ehart am Reut, E. III. 319.
Ehepartner, E. (Surberg.) II. 566.
— W. (Ostermünchen.) II. 67.
Ehemehrer, E. II. 146.
Ehgarten, E. II. 33.
Ehmosen, W. 720.
Ehrenstorf, D. III. 208.
Ehrentraud, E. III. 516, 525.
Ehrnstorf, W. 662.
Eibelsgrub, E. II. 574.
Eiblwies, E. II. 739.
Eibsee, W. III. 577.
Eichberg, W. II I . 73.
Eichbichl, W. III. 256.
Eichbüchl, E. II. 806.
Eichcapelle II. 135, 138.
Eichelberg, W. III. 406.
Eichelsberg. E. III. 489.
Eichelwald, am, z. H. II. 675.
Eichenhausen, C II. 636, 639.
Eichenkofen, Fd. 338, 3 6 8  fs.
Eichenlohe, D. III. 101.

Eicher, E. II. 170.
Eicherer, E. III . 421.
Eichertjchmid, E. II. 791.
Eichet, E. (Petting., 732, 734.
— W. (Bernau.) III. 197.
Eichham, W III. 376.
Eichheim, D. II. 84.
Eichhofen, D. III . >88.
Eichholz, E. 238.
Eiching, D. II. 587.
Eichmaier, E. III. 550.
Eichmühle, E. 225.
Eichstock, E. III. 158.
Eichtling, W. I I I  227.
Eidelsried, W. 313.
Eiding, W. II. 792.
Eiergraben, E. 40.
Eierkamm, W. 696.
Eigelsberg, W. II . 595.
Einäuglmühle, E. III. 489.
Einbachmühle, E. III. 450.
Einfang, E. 526.
Einharting, D. (Grünthal.) 95.
— Kd. (Vachendorf.) 575, 577.
— W. (Bruck., III. 227, 230.
Eiuhaus, D (Oberwarngau.) III. 305.
— E. (Glonn.) III. 250.
Einhausen, E. 8.
Einholz, D. III. 246.
Einöd, E. (Grassau.) 532.
— — (Königsdorf.) III. 438.
------- (Waging.) III. 368.
— W. (Dietramszell.) III. 421, 424.
Einöden, W. II. 739.
Einsam, D. 542.
Einsiedl, E. III. 391.
Einspach,  Pd. 132, 171, 248 ff., 269, 2 7 8  ff.

Einstetttng^W. II 555.
Ei se l f i ng,  Pd. 83, 84 fs, 88, 90, -92, 93. 

III. 672.
Eiselharting, W. II. 573.
Eiselsberg, E. II . 532.
Eiselsdorf, K. 685, 687.
Eisenärzt, D. 525.
Eisenau, W. III. 546.
Eisenbahnhäusler, E. 362.
Eisenbartling, D. (Ostermünchen.) D. 67.
— W. (Endorf.) 595.
Eisenberg, E. -S t. Wolfgang.) 238.
— W. (Ruhpolting.) 557.
Eisenerzt, D. 561.
Eisenhofen, Fd. III. 77, 145 fs., 180, 181. 
Eisenhut, Fd. III. 46 ss.
Eisenmannsstätt, W. III. 530.
Eisen thal, E. 25.

, Eisolzried, 125, 132 ss.
) Eissendorf, D. III. 255, 257.
! Eitelhub, E. II. 597.

Ettenhausen, W. 45.
- Eitermoos, E. III. 246.

Eiting, W. (Engelsberg.) II. 675.
! ------- (Schnaitsee.) II. 695.
j Eitlberg, E. III. 529. 
j Eitlhub, E. II. 563.



XVI Eitting

E i t t i n g ,  Pd. 337, 338, 340, 354, 36», 3 6 8  ff., 
378.

Eitzing, W. (Fridorfing.) III. 383.
------- (Rattenkirchen.) II. 167.
Eixendorf, D. 448, 442.
Eizing, D. II. 784.
Eldering, D. 231.
Elend, D. (Attel.) III. 516.
— E. (Griesstätt.) 91.
— — Wk. (Dietramszell.! III. 420 ff., 422, 

429.
Elendskirchen, Fd. 45, 47. III. 671.
Elkofen. III. 131, 226, vgl. Oberelkofen.
Ella, D. II. 555.
Ellaberg, W. II. 555.
Elbach,  Pd. 33, 41. II. 3, 6 ff., 13. III. 78. 
Ellbach, Fd., (Hechenberg.) III. 419, 434 ff., 

437.
Eller in Elbach, E. II. 107, 110.
Ellerting, W. 598.
Ellham,' W. 732.
Elling, E. III. 479.
Ellmau, W. III. 584.
Ellwichtern, K. II. 590, 591.
Elm, E. II. 33.
Elmau, D. III. 287.
Elperting, W. III. 208.
Elprechting, E. II. 88.
Elsbeth, z. H. 95, 99, 100.
Elsenbach, Fd. (S t. Veit.) II. 564, 574, 598 f f , 

601, 602, 605.
— W. (Grüntegernbach.) 200, 203.
— — (Schönberg.) II. 590.
Elsenberg, E. 232.
Elsenloh, E. III. 354.
Elsenlohe, E. III. 387.
Elserer und Dietel, E. III. 609.
Emertsham, Fd. II. 667, 689, 691, 693, 696,

708, 709.
Emling, D. 363, 366.
Emm, E. (Hohenpolding.) III. 473. 
E m m e r i n g  bei Bruck,  Pd. 248, 284 ff.
— bei G r a f i n g ,  Pd. III. 226, 246 fs., 259, 

276.
— W. (Laufen.) 720.
Emmerkamm, D. II. 566.
Emmerkofen, W. III. 421.
Emml, E. III. 530 
Emmling, W. 72.
Emperbichl, E. 532.
Empfing, W. 525, 542, 548.
Emping, D. II. 116.
Endberg, E. II. 778.
E n d e l h a u s e n ,  Pd. III. 605, 607, 6 3 6  fs. 
Endgassen, E. 238.
Endgrub, E. II . 792.
Endham, D. 231.
Endlechen, E 532.
Endleiten, E. II. 785.
Endmoos, W. II. 779.
E n d o r f ,  Pd. 592, 5 9 5  fs.
— W. (Steinhöring.) III. 271.
------- (Teisendorf.) III. 362.
Endreß, E. III. 612.
Endsee, E. 557.

— Erber.

Endsgraben, W. III. 489.
Endstraß, E. 601.
Enfelden, D. 555, 556.
Enfeldmühle, E. 555.
Engallenbach, E. II. 121.
Engatzner, E. II. 146.
Engedey, z. H. 107.
Engelbrechting, D. (Oberbergkirchen.) II. 583.
— W. (Niedertaufkirchen ) II. 578. 
Engelbrechtsmühle, E. (Jndersdors.) III. 148.
------- (Vierkirchen.) 188, 193.
Engelhauser, E. II. 121.
Engelmanstätt, W. III. 517.
Engelmening, Fd. III. 225,231,232,239,263. 
Engelpernöd, E. II. 694.
Engelpolding, W. 362.
Engelried, E. 40.
Engelsberg, E. (Au.) 40.
------- (Velden.) III. 489.
— Pd. II. 147, 668, 675 js., 680, 690, 709. 
Engelschalking, Fd. II. 610, 633. 636 fs. 
Engelschalling, Kd. 200. 201, 203.
Engelsdorf, Kd. 4>5, 487, 489.
Engclstätten, W. 87.
Engelwarting, E. II. 625.
Engering, W. 607.
Engerling, W. III. 250.
Engerndorf, W. III. 203.
Engfelden, E. II. 686.
Engfurth, E. II. 98.
Enghausen, Fd. 483, 484. 508, 514, 515. 
England, E 673.
Engle, W. III. 27.
Englertshofen, Kd. 248 f., 253 fi.
Englham, W. II I . 376.
Engling, W 595.
Englschalling, W. III. 383.
Englschulding, W. III. 491, 503.
Engolding, D. II. 587.
Enhub, E. III. 383.
Enichham, W. III. 387.
Eunbach, E. 219.
Enning, W. III. 529.
Ensberg, E. 200.
E n s d o r f ,  Pd. II. 88, 93 fs., 122, 125, 162. 

III. 679.
Ensfelden, z. H. II. 93, 97.
Entbach, D. II. 759.
Entbäck, D. III. 657.
Enterbach, W. III. 287.
Enterfels, D. III. 301.
Enterrottach, E. III 286.
Entfelden, E. II. 779.
Enthal, W. 575.
Entleiten, W. II. 756.
Entrischbrunn, D. III. 56, 62.
Enzelsberg, W. III. 406.
Enzersdorf, D. III. 368.
Enzstall, W. II . 7.
Epfach, Pd. III. 3.
Epolting, E. III. 631, 632.
Eppenhöning, W. 225.
Erb, E. 557.
Erber, E. II. 43.
— am Erb, E. II. 555.



Erching — Faiftenau. XVII

Erching, W. II. 610, 631, 633.
E r d i n g ,  S t. 224, 337  ss., 399, 434. 
Erdmannsdorf, D. III. 473.
Erdweg, W. III. 178, 181.
Er e s i n g ,  Pd. 308.
Ergertshausen, Fd. III. 626 sj., 629, 631. 
E r h a r t i n g ,  Pd. II. 98 ss.
— W. (Baumkirchen.) II. 617.
Erlach, D. (Otterfing.) III. 31b, 317.
— E. (Altomünster.) III . 139.
------- (Bittenhart.) 582.
------- (Sölhuben.) III. 218.
------- Nk. (Velden.) III. 489. 492, 497.
— am, W. (Tölz.) I I I . 450.
— am Thor, W. (S t. Wolfgang.) 238. 
Erlachgut, E. II. 68, 70.
Erlach-Hadersberg, W. 238.
Erlau, E. (Altomünster.) III. 139.
— W. (Egern.) III. 287.
Erlbach, E. (Ranoldsberg.) II. 587.
— Ober- und Nieder-, Ko. (Buch am Erlbach.) 

673, 676.
— W. (Forstinning.) III. 103
------- (Weichs.) III. 181.
Erlhausen, W. III. 181.
Erlheim, D. II. 582.
Erlkam, D. III. 308.
Erlmoos, E. II. 53.
Erlmühle, E. III. 127, 68 3 
Erlpfafsenhofen, W. II I . 181.
Erlstädt, Fd. jetzt Exd. 542. 548. I I  597. II I . 

676.
Ernsdorf, E. (Zweikirchen.) 713.
— W. (Berg.) 670.
Ernsting, W. I I  574.
Erpertsheim, D. 84.
Erschlicht, W. 570.
Ertlhöfe, W. III. 450, 456.
Erzmannsdorf, D. III. 489.
Esbaum, E. (Griesstätt.) 91.
------- (Halfing.) 601.
------- (Prien.) III. 208.
------- (Riedering.) II. 785.
------- (Rohrdorf.) II. 791.
------- (Söchtenau.) II. 806.
— W. (Bergen.) 526.
------- (Maitenbeth.) III. 539.
------- (Riedering.) II. 784.
— z. H. (Vogtaremh.) II. 811.
Eßbaum, E. (Breitbrunn.) 584.
------- (Seebruck.) 593.
------- (Steinkirchen.) III. 484.
— W. (Attel.) II I. 516.

Facha. E. 132.
Fachenberg, E. II. 595.
Fachendorf, D. 582.
Fachenliehen. W. III. 546.
Fachöd, W. III. 529.
Fadenberg, E. II. 791.

Westermaycr: Diöcesan-Beschreibunü. III.

Eßbaum, W. (Rohrdorf.) II. 792.
Esbaumer, E. 57.
Eschbach, W. III. 388, 413.
Eschbaumer, E. i l l .  529.
Eschelbach,  Pd. 333, 371 ss. III. 674. 
Eschelberg, E (Ainring.) III. 341.
— W. (Pfaffing.) III. 542.
Eschelsbach, W. III. 5.
Eschenau, D. 582, 584.
Eschenloh, W. III. 256.
Eschlbach, D. (Petting.) 732.
— W. (Schönberg.) II. 590.
Eschlbaumer, E. 339.
Esing, W. 720.
Esperhauseu, E. II I . 361.
Essenbach, Fd. 248 f., 326, 328, 332.
Ester. W. 72.
Esterer, E. 91.
Esterhofen, W. 188, 193.
Esterl, E. III. 501.
Esterndorf, E. (Wippenhausen.) 475.
— Fd. (Egmating.) III. 240, 242, 245.
------- (Oberdorfen.) 219, 221, 223.
— Kd. (Neukirchen.) II. 4, 43, 46 fs.
— W. (Emmering bei Grafing.) III. 246, 250. 
Esterpoint, E. 607.
Esting, Fd. 247 ff., 284 fs. I I I . 673.
Etschloh. W. III. 539. 541.
E t t a l ,  Pd. III. 6, 7 ss., 15, 32.
Ettenberg, Hinter- und Vorder-, 118, 119, 121. 
Ettendorf, Kd. 542, 546.
Ettenhausen, D. 533, 538.
Ettiching, E. II. 573.
Etz. E. II. 169.
Etzamaning, E. II. 573.
Etzbauer, Exd. II. 578.
Etzenberg, W. III. 271.
Etzenhausen, Fd. 126, 135 fs., 140 
Etzheim, D. II. 116.
Etzmaring, W. II. 590.
Eulenau, W. 35.
Eulenschwang, W. III. 636, 639.
Eulenthal, D. II. 19.
Eurasburg, Schl.-C., D. III. 640, 644, 646. 
Eurasburgerfilz. I I I . 607.
Eurastätten, W. 253.
Eurenbach. III. 75.
Eve nha us e n ,  Pd. 85, 87 ss.
Ewing, W. III. 368.
Exenberg, E. III. 489.
Eybach, D. 211, 218, 219.
Eyrain, D. II. 19.

I -
Fading, W. II. 792.
Fagn, Fd. 33, 57 fs., 60. II. 21. II I . 671. 
Fahrenzhausen, Fd. 126, 160 ff.
Fahring, W. III- 469.
Faistenau, E. (Pöbinq ) III. 25.
— W. (Elbach.) II. 7.

I)



XVIII Faistenhaar — Finsenbach.

Faistenhaar, Fd. II. 610, 657 ff.
Falkenberg, D. III. 268, 269, 271.
Falkenbuch, E. III. 403.
Falkenstein, W. II. 739.
Fall, W , C. III. 443, 446.
Fallenbach, D. 40, 44.
Falter, E. (Irschenberg.) II. 19.
------- (Ranoldsberg.) II. 587.
Faltung, W. III. 413.
Fanden, W. 225.
Fang, E. III. 90, 100.
Fantasch, E. II. 7.
Farbing, W. III. 197.
Farchach, Kd. III. 612, 613, 617.
Farchant, Fd. III. 4, 577, 579, 583.
Farenberg, W. II. 762.
Farensboden, C. 553, 554.
Farmach, E. (Prntting.) II. 778.
— Vorder- und Hinter-, W. (Neukirchen.) III. 

351.
Farnach, D. III. 218, 222.
Farnbach, D. III. 121.
Farnbühel, E. 561.
Farrach, W. III. 546.
Farrenberg, E. 40.
Fartbichl, W. 60!.
Fasangarten, oberer und unterer, E. II. 492. 
Faselsberg, z. H. 107.
Faßrhain, W. III. 542.
Federsberg, W. III. 529.
Fehliang, D. 541.
Fehn am Bach, E. II. 52.
Fehler, E. III. 550.
Feichtbauer, W. III. 489.
Feichten, E. (Hoheneckelkofen.) 698.
------- (Prutting.) II. 778.
------- (Schnaitsee.) II. 695.
------- (Schwaben.) III. 127.
— Fd. (S t. Veit.) II. 598, 600, 605, 670.
- -  W. (Geisenhausen.) 685.
------- (Isen.) III . 111.
------- (Rechtmehring.) III. 546.
— - z. H. (Waging.) III. 368.
— a. Mörn, E. (Engelsberg.) II. 675. 
Feichtenhub, E. II. 555.
Feichtner, E. (Velden.) I I I  489.
— hinterm Holz, E. (Trostberg.) II. 703. 
Feitzenham, W. II. 595.
Felben, E. 388, 390.
Feld, E. (Holzhausen.) 702.
— W. (Ruhpolting.) 558.
Feldbauer, E. 561.
Felde», D. III. 197.
Feldgatsch, E. II. 768.
Feldgeding, Kd. 132 ff.
Feldhammer, E. II. 116.
Feldhäusl, E. (Geisenhausen.) 685.
------- (Vilsheim.) 706.
Feldheiß, E. II. 32.
Feldhub, E. III. 405.
Feldkasper, W. III. 413.
Feldkirchen, Erd. (Trostberg.) II. 670, 686, 690, 

703, 708, 712.
— Fd. (Ainring.) III . 247, 341, 342, 343, 

344.

Fcldkirchen, Fd. (Geisenhausen.) 685, 688, 694.
------- (Inkofen.) 3, 9 ff.
------- (Kirchheim.) II. 610, 633 ff.
------- (Rott a. In n .)  63, 73, 662. II . 751.

III. 556, 561.
— Fk. (Thanning.) III. 657, 658, 660, 661.
— Pd. 33, 45 ff., 50 ff., 60, 64. III. 671. 
Feldl, E. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
------- (Teisendorf.) III. 362.
Feldmanngütl, E. III. 516.
Fe l dmoc h i ng ,  Pd. 130. II. 258, 484, 492 st.

III: 682.
Feldmühle, E. II . 694.
Feldolling, Fd. 50, 52. II I . 671.
Feldwies, D. 573, 574.
Felizenzell, Kd. II. 553, 555, 557, 562.
Fellach, Fd. III. 286, 308, 311, 314.
Felleiten, E. II. 19.
Feller, E. II. 42.
Fellerer, E. (Egmating.) III . 240.
— W. (Niederaschau.) III. 203.
Fellern, W. II. 689.
Felling, W. III. 516.
Felln, W. III. 383.
Felm, E. III. 46.
Fembach, W. 590.
Femmermüller, E. 402.
Fendbach, E. III. 125.
Fmk, E. III. 546.
Fenkenöd, E. 204.
Fenland, E. II. 33.
Fentberg, z H. III . 308.
Fercha, W. III. 555.
Ferchenfee, W. II I . 546.
Fercherhäusl, W. III. 647.
Fern, E. I I  704.
Fernbühel, W. 530.
Fernhag, D. II!. 73.
Fernöd, E. II. 745.
Ferteln, W. 371 
Feste!, E. II. 121.
Festenbach, D. III. 290.
Feuchten, E. III. 227.
Feuchtner, E. III. 490. - 
Feuereck, E. II. 578.
Feuerreut, E. III. 250.
Fiecht. E. III. 450.
Figelsdorf, Fd. 3, 6, 7, 8. III. 670. 
Figgerlmühle, E. III . 111.
Figing, E. III. 368.
Filling, E. II. 7.
Filz, E. III . 354.
Filzbuch, W. III. 619.
Filzen, E. (Neukirchen.) II. 42.
— W. (Glonn.) II I . 849.
Filzenhäusl, E. III. 550.
Filzer, E. III. 421.
Filzhof, W. III. 275.
Filzthoma, E. II. 775.
Fimbach, D. 685.
Finau, E. 362.
Findenau, E III. 5.
Finkenzell, E. III. 39, 46.
Finner im Holz, E. III. 290.
Finsenbach, W. II. 590.



Finsing — Freiling. XIX

F i n s i n g ,  Pd. III. 90, 101 fs,, 119. 
Finsterau, E. III. 21.
Finsterleiten, E. III. 208.
Finsterwald, D. III. 290.
Firnsbach, E. 880.
Fischbach, Fd. (Flintsbach.) II. 739, 741, 744.
— Fk. (Tölz.) III. 450, 451, 455, 463, 679.
— W. (Ranoldsberg.) II. 587.
------- (Rieden.) III. 550.
------- (Tuntenhausen.) 72.
------- (Velden.) III. 489.
— am Staudach, E. (Pang.) II. 768. 
Fischbachau,  Pd. II. 3, 4, 8, 12 ff., 3'h 53.

III. 77, 147, 180, 679.
Fischberg, E. III. 546.
Fischeck, E. II. 568.
Fischenberg, W. III. 388.
Fischer, E. (Kirchdorf b. Aibling.) 64.
— — (Ncukirchen ) II. 42.
— — (Pfronbach.) 384.
— — (Rieden.) III. 550.
Fischcrgrein, E. II. 12.
Fischerhäusln, z. H., II. 631.
Fiichermartl, E. II . 555.
Fischerschlößchen, E. III. 647.
Fischhansen, Kd. II. 13, 51, 54, 65.
Fisching, D. (Waging.) III. 368.
— E. (Eisclfing.) II. 84.
------- (Tengling.) III. 399.
— W. (Laufen.) 721.
Fischmnhle, E. II. 149.
Fisselkling, E. II. 93, 95, 147.
Fißlarn, W. III. 546.
Flanning, D. 363.
Flaring, D. 231.
Fleck, W. (Pemmering.! III. 121.
— am Hohenrent, W. (Lenggries.) III. 443.
— am Steinbach, E. (Lenggries.) III. 443.
Fleckhäusl, E. III . 546. '
Flecking, W. II. 704.
Flecksberg, E. III. 111.
Fletzen, W. III. 438.
Flehing, E. II . 694.
Flieheneck, E. (Grabenstätt.) 580.
------- (Siegsdorf.) 561.
Flink, E. 561.
F l i n t s ba c h ,  Pd. 33. II. 7 38 ss., 746, 759. 
Flitzing, D. 25, 27, 29.
Floiger, E. II. 33.
Floiten, E. 685.
Fl os s i ng ,  Pd. II. 102 fs., 147.
Föching, Exd. 54. II. 71, 611, 657. III . 286, 

298, 308 fs., 314, 316.
Föggenbeuern, D. III. 421, 424, 431. 
Foldering, W. 211.
Forsch, E. (Schwindkirchen.) 225.
— W. (Reichenkirchen.) 388.
Forchteneck, D. 581, 601, 603.
For nbach ,  Pd. III. 39, 43 ff.
Forner, E. II. 555.
Forst, O. (Kohlgrub.) III. 13.
— W. (Nandlstadt.) 15.
------- (Waging.) III. 368.
— am See, E. I I . 778.
Forstan, z. H. II. 714.

Forsteibach, W. 673.
For s t enr i ed ,  Pd. 11.476, 484, 499 sf., 513, 

535.
Forstenricder Park. III. 607.
Förstern, E. (Gerolsbach.) III. 46.
— Fd. (Buch a. Buchenrain.) III. 90, 96 sf. 
Forsthäusl, z. H. II. 686.
Forsthof, E. III. 490.
Forsthub, E. II. 150.
Forsting, E. (Pfaffing.) III. 542.
— W. (Engelsberg.) II . 675.
— — (Irschenberg.) II. 20.
F o r s t i n n i n g ,  Pd. III. 90, 92, 103 sf., 512. 
Forstseeon, D. III. 231.
Forstwarthaus, E. 40.
Frabertsham, D. 604. III. 678.
F r a h e i m,  Pd. II. 107 fs. I I I .  680.
— W. (Lafering fTanfkirchen v. W.s) II. 121. 
Fraisen, E. I I I .  290.
Framberg, E. II. 695.
Frank, E. II. 714.
Frankendorf, W. 388.
F r ä nk i ng ,  Pd. 720.
— W. (Lafering fTanfkirchen v. W.s) II. 121. 
Fränking, D. II. 578.
Franz in Staudach, E. III. 334.
Franzenseck, E. II. 573.
Franting, W. II. 102.
Fraschbach, D. II. 598.
F r a s d o r f ,  Pd. II. 795. III. 196, 199  sf., 

204, 219.
Frashansen, 'W. III. 423, 657.
Frauenberg, Kd. 248 f., 309 fs., 363, 374, 388, 

391, 392, 403, 653.
Frauenbriindl, E. III. 250.
Frauenbrunn, E. 567, 569.
Frauenbrünnerl, C. III- 27 fs.
Frauenbrünnl, C. 69, 70.
Frauen-Chiemsee, Exd, Kl. 88, 89, 90, 203, 

581, 584  ff. III. 677.
Frauendorf, Fd. II. 94, 95, 97. 
Frauenhaarbach, Fd. 661, 702, 703.
Frauenhof, E. II. 32.
Frauenhofen, D. I I I .  161.
Frauenneuharting, Exd. III. 226, 256, 258 ff., 

273
Fraücnöd, E. III. 556.
Frauenornan, Kd. II. 151, 556. Dgl. Ornan. 
Frauenreit, Fd. III. 250, 251, 252, 254. 
Frauenreut. Fd. III. 225, 240.
Frauenried, Fk. 33. II . 4, 5, 20, 21, 23. 
Frauenstätt, W. 561.
Frauen-Vils, Fd. 211, 214, 218, 219. 
Fraunberg, W. III. 490.
Fraunholzen, W. m. Nk. III. 550, 552. 
Freiberg, z. H. III. 550.
Freibichl, W. u. z. H. II. 756.
Freidling, D. III. 362.
Freigut, E. II . 33.
Freiham. Fk. (Lochhausen.) II. 484, 516 ff.
— Kd. (Eiselfing.) 84, 86. III . 672.
Freihaus, E. III. 290.
Freilassing, D. 737.
Freiling, D. (Niedertaufkirchen.) II. 578.
— E. (S t. Wolfgang.) 238.



XX Freimann — Fuhstätt.

Freimann, Exd. (Garching.) II. 484, 502 ff.
— W. (Otting ) III. 854.
------- (Steintirchen a Ilm .) III. 81.
Freimehring, Fd. III. 546 ff., 549.
Fr e i s i n q ,  S t. 282, 415 ff., 428 ff., 473, 

676. II. >77 ff., 182  ff. III. 132, 674, 
675.

Freitsmoos, Fd. III. 391, 394, 398. 
Freiweidach, E. 532.
Fremling, D. 582.
Frenau, E. III. 546.
Frenking, D. III. 181, 183.
Frettcnried, W. III. 619.
Freudenberg, E. II. 51.
Freudenreich, W. II. 52.
Freudling, Kd. 673, 675.
Freundsbach, W. 505, 508.
Freyiug, W. 706, 710.
Fribertiug, W. (Breitbrunn.) 584.
— — (Evenhausen.) 89.
Frickeudorf, Fd. (Fornbach.) II I . 43, 44, 45.
— W. (Gaminersdorf.) 490, 491, 493. 
Fridlhof, E. III. 46.
F r i d o r f i n g ,  Pd. III. 383, 385, 406. 
Friedbüchl, E. II. 695.
Friedcnheim, D. II. 523.
Friedensberg, C. 118, 119, 121.
Friedlreith, E. 720.
Frieliug, D. 567.
Friesenheim, W. II. 116.
Friesing, E. (Holzhausen.) 702.
— W. (Hochstätt.) II. 751.
--------(Rohrdorf.) II. 792.
Friexing, D. II. 78, 98, 99.
Frimberg, W. II. 88, 92.
Fritzenweng, W. III. 354.
Froizhub, W. II. 695.
Fronau, W. II. 723.
Fronholzen, D. 732.
Fröschau, W. II. 161.
Froschbach, E. (Scheyern.) III. 73.
------- (Steinkirchen.) III. 484. 506.
Fröschenthal, W. II. 756.
Froschham, D. (Laufen.) 720.
------- (S t. Zeno.) II. 729.
— W. (Otting.) III. 354, 357.
------- (Tittmoning.) III. 405.
Frosching, W. II- 590.
Froschkern, W. III. 91.
Froschlack, E. III. 246.
Fröttmaning, Fk. II. 484, 502 ff.
Frotzhofen, D. II I . 91, 95.
Frühling, W. II. 703.
Frühmauiistadt, W. 238.
Fuchs am Berg, E. I I I . 256.
Fuchsberg, E. 333.
Fuchsbühel, W. 200.
Fuchsenhnusl, E. II. 555.
Fuchshäusl, E. III. 469.
Fuchshöhle, W. III. 12.
Fuchshub, W. II. 590.
Fuchsloch, W. III. 15.

Fuchslueg, E. III. 203.
Fuchsöd, E. III. 503.
Fuchsreut, E. II. 689.
Fuchssteigmühle, E. III. 351.
Fuchsthal, W. (Albaching.) III. 513.
------- (Attel.) III. 517.
------- (Evenhausen.) 87.
Fuchswinkel, W. 497.
Fuderöd, W. III. 490.
Fudersöd, E. (Pfaffing.) III. 542.
------- (Velden.) III. 490.
Fuhren, W. 99.
Fuldepp, (Tyrol.) 34.
Fundhobel, E. II. 573.
Fürbas, E. III. 46.
Fürberg, E. III. 341.
Fürfanger, W. II. 555.
Fürholzen, D. (Scheyern.) III. 73.
— E. (Aitel., III. 516, 525, 533.
------- (Gerolsbach.) III. 46, 683.
------- (Tölz) III. 450.
— Pd. 416, 445 ff.
— W. (Schwindkirchen.) 225.
Fürmoosen, D. III. 225, 268, 271.
FürschlaLt, E. II. 33.
Fürst, E. (Prien.) III. 203.
— — (Schweidenkirchen.) 20.
— — (Waging.) III, 368.
------- (Wolfersdorf.) 23.
— W. (Fridorfing.) III. 383.
— am Aigen, E. II. 169.
— am Eigelwald, E. II. 146.
Fürstätt, Fd. II. 775, 776, 778.
Fürstbach, E. II I . 475.
Fürstenberg, W. III. 383.
Fürstenfeld, Kl. 66, 247, 256, 259, 265, 282, 

302, 311, 425. III. 277.
Fürstenried, Schl. II. 512 ff. II I . 682. 
Fürstensteincapelle. 111.
Furt, E. (Schnaitsee.) II . 695.
— W. (Emmering b. Grafing.) II I . 246. 
Furtarn, D. 398.
Furth, D. (Oberhaching.) II. 639.
— E. (Fridorfing.) III . 383.
------- (M aria Dorfen.) 211, 218.
------- (Niedertauskirchen.) II. 578.
------- (Riding) 390.
— W. (Albaching.) II I . 513.
------- (St. Veit.) II. 597.
------- (Tittmoning.) III. 405.
— z. H. (Kirchdorf b. Haag.) III. 529.
Fürth, W. (Ampfing.) II. 84.
------- (Schwindkirchen.) 225.
Furtmühlc, E. (Egenhofen.) 275.
— — (Söchtenau.) II. 806.
Furtuer, E. (Irschenberg.) II. 20.
Furtuer, E. (Neukirchen.) II. 43.
Fuß, E. II. 42.
Fustberg, Kd. 126, 171, 172, 174.
Fussen, E. II. 784.
Fußstaller, E. II. 20.
Fußstätt, W. (Attel.) III. 516.



Gabelberg — Gauing. XXI

H
Gabelberg, E. 490.
Gaben, W. 590.
Gabenstatt, W. III. 362.
Gabersee, Irrenanstalt. III. 561.
Gabisch. E. III . 351.
Gach, W. II. 762.
Gachbruck. III. 489.
Gachensolden, D. 598.
Gaden, Fd. (Waging.) III. 368, 371, 374.
— Kd. (Hummel.) 459, 461, 464.
Gafel, W. II. 811.
Gagers, D. (Kohlgrub.) III. 15.
------- (Sittenbach.) III. 173, 176.
— W. iSchwindkirchen.) 256.
Gagert, E. III. 640.
Gähersberg, W. 601.
Gailling, D. (Glonn.) III. 249.
— — (Schönau.) 69.
Gainharting, D. II. 703.
Gaisbach, W. 720.
Gaishack, E. III. 208.
Gaisreit, E. 561.
Gaissach,  Pd. III. 420, 431 sf.
Gaissachrain, z. H. III. 447. Vgl. Rain. 
Galgen, W. 311.
Gallenbach, E. (Ensdorf.) II. 94.
— W. (Lafcring sTaufkirchen v. W.I.) II. 121, 

129.
— -  (Petting.) 732.
Gallenberg, z. H. 207, 209.
Gallenpoint, z. H. II. 704.
Gallersberg, W. 25.
Gallertsham, D. 604.
Galling, E. 40.
Gamel, E. 698.
Gammelsreit, E. III. 501.
G a m m e r s d o r f ,  Pd. 463, 464, 483, 484, 

49 0  ff.
Gammersham, D. 84.
Gampermühl, E. 561.
Gandorf, E. 505, 508.
G a n g h o f e n ,  Pd. 686, 714.
Ganglfing, W. II. 578.
Gangol, W. II. 94.
Gänsbach, W. (Isen.) III. 111.
------- (Prien., III. 208.
Gänsberg, E. (Schwindkirchen.) 225.
— — zWaging.) III. 368.
— W. (Lafering sTaufkirchen v. W.P) II. 121. 
Eansburg, W. 737.
Gansenöd, E. (Oberneukirchen.) II, 146.
------- (Schönberg.) II. 590.
Gansfelden, W. III. 391.
Gänsgerbl, E. III. 529.
Gänsöd, E. 204.
Gänsreit, E. III. 542.
Gänsstall, E. 127.
Gnntenheim, E. II. 582.
Ganzenöd, E. III. 111.
Garatshub, E. II. 146.

Garbmiihle, E. 533.
Ga r c h i ng ,  Pd. sDec. Münchens II. 484, 

502 ff.
Ga r c h i ng  a. d. Alz,  Pd. sDec. Peterskirchen.ff 

II. 680 ff.
Garer, E. II. 146.
Garkofen, W. III. 91.
Garlesgrnb, E. 685.
Garmi sch,  M. III. 4. 576, 577 ff., 581. 
Garnöd, E. III. 542.
Garnpoint, E. III. 208.
Garnreit, E. I I I  246.
Garnreiterhof, E II. 631.
Garnzell, W. III. 503.
Gars, E. (Baumburg.) II. 669.
— Pd. 82, 100, 101. II. 77, 88, 1 l 1 ff., 589, 

596. III. 533.
Garsbichl, E. III. 246.
Garsham, W. III. 354.
Gartelshausen, W. (Haindlfing.) 454, 456, 457.
------- (Weihenstephan-Bötting.) 472, 474.
Garten, D. 454.
Gartenau. 113.
Garting, W. II. 694.
Gartlach, E. 87.
Gasbichl, E. III. 199.
Gaßen, W. II I . 287.
Gaßlhub, E. 225.
Gaßn, W. 225.
Gasse, z. H. III. 290.
Gasselyub, E. II. 170.
Gassen, W. (Ensdorf.) II. 94.
------- (Maitenbeth.) III. 539.
------- (S t. Wolfgang.) 238.
Gaßstätt, E. 532.
Gasta, z. H. III. 255.
Gastag, E. (Rnhpolting.) 558.
------- (Siegsdorf.) 561.
------- (Teisendorf.) III. 362.
— W. (Laufen.) 720, 721.
— — (Waging.) III. 368.
Gasteig, D. (Weyarn.) II. 68.
— E. l Ensdorf.) II. 94.
------- (Irschenberg.) II. 19.
------- (Münsing.) !II. 640.
------- (Neukirchen.) II. 42.
------ (Trostberg.) II. 703.
— W. (Attel.) III. 517.
------- (Buchbach.) 555.
Gasteiger, E. (Gars.) II. 111.
— — (Irschenberg.) II. 20.
— — (Obcrneukirchen.) II. 146.
Gasteigweber, E. 555.
Gastorf, W. 673.
Gastrum, z. H. 570.
Gastwies, W/ l I I .  421.
Gattenham, D. II. 694.
Gattcrberg, W. 238.
Gattern, W. III. 197.
Gauing, E. II. 686.



XXII Gauling — Gibelberg.

Gauling, W. (Schönberg.) II. 590, 593.
------- (S t. Veit., II. 598.
G a u t i n g ,  Pd. II. 484, 490, 535 ss. 
Gebensbach, Fd. III. 490, 494, 495, 499. 
Geckenpoint, Schl. 247, 249, 287, 288. 
Gegenpoint, Schl., s. d. vorhergeh.
Geharding, W. III. 556.
Gehäusen, E. 25.
Gehering, D. II. 785.
Gehertsham, D. II. 590, 594.
Gehetsberg, W. II. 695.
Gehmachmühl, E. III. 362.
Gehrermühle, E. II . 792.
Gehring, W. (Ainring.) III. 341.
------- (Niederbergkirchen.) II. 573.
Geidan, D. II. 7, 9, 12, 30.
Geidobl, E. II. 116.
Geiereck, E. 91.
Geierlambach, W. 11.
Geiern, E. (Ruhpolting ) 558.
— -  (Velden.) III. 489.
Geiernesterweber, E. 566. II I . 677.
Geierstang, E. III. 362.
Geigereck, E. III . 208.
Geigersau, W. III. 25.
Geigersöd, E. 238.
Geiging, D. II. 791.
Geilertshausen, W., Nk. III. 636, 639. 
Geimoos, W. II. 574.
Geisberg, E. (Schnaitsee.) II . 694
— — (Au a. In n .) II. 88.
Geiselbach. Fd. III. 503 f., 507.
Geiselbrechting, E. (Buchbach.) I I . 555.
— W. (Vachendorf.) 575, 577.
Geiselbullach, D. 125, 132, 133.
Geiselfring, W. III. 391.
Geiselgasteig, E. II. 470, 472, 473, 475. 
Geiselharting, D. II. 582.
Geisenbach, W. 533.
Geisenbrunn, D. II. 507, 509, 512, 531. 
Ge i s e nha us e n ,  M . 662, 668, 685 ss., 703. 

II I . 678.
— W. (Grassau.) 532.
Geisenhofen, D. 253.
Geisenkamm, D. II. 792.
Geisfeld, E. III. 256.
Geißing, E. 526.
Geislehen, E. III. 362.
Geisöd, E. 542.
Geissing, W. 542.
Geiting, E. 514.
Geiwitzer, E. II. 631.
Gelbenholzen, D. 256.
Gelbersdorf, Fk. 483, 484, 492, 514, 515. 
Gelf, E. III. 530.
Geltenstiitt, E. II. 170.
Gelting, Exd. III. 101, 127 ss., 133.
— Fd. (Wolfratshausen.) III. 662, 664, 668. 
Gemainwies, D. 64.
Gembachau, W. II. 739.
Gemeinde, E. 207.
Gemeindemann, E. 497.
Genetsham, W. III. 391.
Gengham, D., C. III. 391, 393.
Genzing, D. II. 582.

Georgenberg, E. (Ensdorf.) II. 94.
— K. (Glonn.) III. 249, 251, 254.
Georgenried, Fd. III. 286, 290, 291, 293. 
Georgenzell, Fk. III. 467, 491, 493, 498. 
Gepping, E. (Ainring.) III. 341.
— W. (Waging.) III. 368.
Gerading, W. III. 354.
Gerathsfurt, W. III. 489.
Gerblinghausen, W. III. 636, 639.
Gerenzhausen, D. III. 46 fst 
Geretsried, Fk. III. 438 fs., 442.
Gereuth, E. (Griesstätt.) 91.
— W (Grammelkam.) 696.
Gerharding. E. (Schwaben, jetzt Kirchheim.) III. 

127, 134, 683.
— W. (Palling.) III. 391.
Gerharting, E. II. 689.
Gerichtmayer am Berg, E. 380.
Gerlasing, W. 95.
Gerlhausen, Fd. 25, 27, 29.
Gerlinden, E. 309.
Gerling, D. II. 582.
Germansberg, W. II. 531, 535.
Germering, D. (Psafsenhofen b. Rosenheim.) II. 

775.
— Fd. (Pfaffenhofen a. Parsberg.) II. 481, 

490, 531, 532, 534, 541.
Germerswang, Fd. 248, 313 ff.
Gern, C. (Berchtesgaden. 109, 110.
— D. (Nymphenburg.) II. 528.
— E. (Attel.) II I. 516.
------- (Au a. Inn .) II. 88.
------- (Großholzhausen.) II. 745.
------- (Irschenberg.) II. 19.
Gerold, W. (Mittenwald.) III. 584. 
Ger ol sbach,  Pd. III. 39, 46 ff., 75, 683. 
Gersdorf, D. III. 262.
Gerspoint, D. 737.
Gerstenberg, E. III. 421.
Gcrstenbrand, W. 40.
Gerstland, E. II. 792.
Gerzen, E. 702.
Gerzer, E. III. 489.
Gesselberg, D. 732.
Gesseltshausen, Fd. 416, 449 sf.
Gessenberg, Schl.-C. III. 368, 371 fs., 375. 
Gessendorf, Kd. 706 fs.
Gessenhart, E. III. 341.
Gessenhausen, D. III. 399, 403.
Gesundbrünnl, E. 402, 404.
Getsberg, W. III. 490.
Gettenberg, E. II . 563
G e t t i n g ,  Pd. 33, 35, 49, 57 ss., 60. II. 21. 

II I . 671.
Getzing, W. II. 703.
Getzreut, E. 561.
Geyer, E. (Oberneukirchen.) II. 146.
— W. (Mettenheim.) II  132.
Geyereck, E. 598.
Geyering, W. III. 490.
Geyersberg, E. (Buchbach.) II. 555.
— W. (M aria Dorfen.) 211.
Geyerseck, W. 211.
Gfall, E. II. 762.
Gibelberg, E. 685.



Giebing — Gotzing. XXIII

Giebing, E. (Frasdorf.) III. 200.
— Pd. 126, 140 ff.. 161, 167, 188.
— W. (Prien.) III. 208.
Giehl, E. II. 631.
Giehub, E. (Maitenbeth.) III. 039. 
Gienghausen, D. 20.
Gierling, E. III. 413.
Gierstling, E. III . 351.
Gieß, W. II. 7.
Giesenbach, D. 465.
Gießenmühle, W. I I  102.
Giesering, E. (Isen.) III. 111.
— W. (Pemmering.) III. 121.
G ie s in g , Vst. II . 470 ff., 610.
Giehübel, W. 732.
Giftthal, Kd. III. 467, 490, 493, 498. 
Gigelberg, E. (Wambach.) III. 503.
— W. >Jsen.) III. 111.
Gigertsöd, W. II. 111.
Giggenhausen, Fd. 416, 469 fs. III. 675. 
Gigging, W. III. 127.
Giglberg, E. (Attel.) III. 516.
— — (Feldkirchen.) 50.
------- (Gammersdorf.) 490, 493.
------- (Grüntegernbach ) 200.
------- (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
------- (Neukirchen.) II. 42.
— — (Niedertaufkirchen.) II 578.
------- (S t. Wolfgang.) 238.
------- (Velden.) III. 490.
------- (Vilslern.) III. 500.
— W (Pfaffing.) III. 532.
Giglberger, E. (Baierbach.) III. 469.
— W. (Miesbach., II. 32.
Gigling, D. (Rappoltskirchen.) 386.
— E. (S t. Georgen.) II. 682.
— W. (Kienberg.) II. 686
------- (Rott a. Inn .) III. 556.
Giglöd, W. II. 578.
Gi l ch i ng ,  Pd. 259, 264. II 484,531, 56 7 fs. 
Gilg, E. III. 501.
Gilgenhof, W. III. 443.
Gillhub, E. III. 484.
Ginnerting, D. II I  199.
Ginning, W. II. 167.
Ginsham, D. 64.
Gintering, E. 402.
Ginzing, E. II. 694, 695.
Gipfmehring, W. III. 546.
Gißhofer, W. II. 32, 36.
Gißibl, E. 82.
Gittersbach, E. III. 188.
(Sitzen, W. II. 694.
Glaneck, Bg. III. 147.
Glasberg, E. II. 111.
Glaserer, E III. 305.
Glashütte, E. (Tölz.) III. 450.
— Fk. (Kreuth., III. 30!, 302, 304.
Glaslern, D. 360.
Glaslthann, E. III . 530.
Glaswinkler, E. M .  450.
Glahberg, D. II. 116.
Glatzenberg, W. III. 383.
Gleißenbach, D. 678, 682, 683 
Gleihenthal. III. 607.

Glitschenöde, E. II. 613.
Glocksberg, E. III. 489.
Glockshub, D. III . 490.
Glon, Fd. 185.
Glonbercha, Fd. 166, 171. III. 41, 12.
Gloneck, E. II. 675.
Glonn, Fd. III. 40, 148 fs., 154.
— Pd. 70. III. 225, 227, 240, 249  fs.
Glött, W. II. 703.
Glückstädt, E. 40.
Gmach, E. II. 146.
Gmain, D (Reichenhall., II. 720, 723, 729. 
------- (Rohrdorf.) II. 791.
— E. (Prien.) III. 208.
------- (Rechtmehring.) II I . 546._ Mj,
— W .'(Grünthal.) 95.
------- «Isen.) III. 111.
------- (Prutting.) II. 779.
------- (St. Veit.) II. 597..
— z. H. (Großholzhausen.) II. 745.
------- (Schwindkirchen.) 225.
— mit Steg, W. (Pang.) II. 768. 
Gmainbauer, E. II . 19.
Gmaind, E. III. 46.
Gmaiß, E. II. 7.
G m u n d ,  Pd III. 286, 289 fs.
Gnaig, W. 558.
Gneisdorf, D. III. 73.
Gnesiug, D. II. 682.
Gofselding, E. II. 555.
Göggenhofen, D. 45 
Gögging, Fd. II. 784, 786, 790.
Goglmair, E. 497.
Goldbach, D. 458.
Goldberg, E. II. 689.
Goldbrunn, E. (Kirchdorf b. Haag.) II!. 530.
— W. (Maitenbeth.- III. 539.
Golköfen, E. III. 657.
Gollenshausen, Exd. 571, 590, 591, 608. III. 

678.
Gollersberg, E. III. 111.
Golzhaujen, W. 428.
Göppenham, E. II. 595.
Goppeuheim, K. II. 167 sf.
Göppertshausen, W. III. 67.
Goppertshofen, Kd. 126, 135, 137.
Goppling, G. III. 362.
Görgmühle, E. II. 613.
Goßmanning, D. 91.
Goßmering, D. 232.
Götsberg, W. II. 694.
Götschen, z. H. 118.
Götjchlach, W. 418.
Götten, E. III. 111.
Gottenau, E. II. 7.
Göttenbach, W. III. 111.
Göttersberg, W. III. 203.
Gottesberg, E. III. 513.
Gotthalbing, 6 . II. 578.
Gottschalling, W. 40.
Götlsdorf, Fd. 661, 667 ff.
Götzendorf, W. 6.
Götzing, D. III. 383.
Gotzing, Fd. II. 4, 42, 45 sf. III. 286.



XXIV Grabbruck — Grießer.

Grabbruck, W. III. 484, 489.
Graben. (Landshut a. Berg.) 636.
— D. (Lengdorf.) 207, 210.
— E. (Bergen.) 526.
------- (Gmund.) III. 290.
------- (Miesbach.) II. 32.

--------- (Neukirchen.) III. 351.
------- (Rieden.) III. 550.
------- (Riedering.) II. 785.
------- (Teisendorf.) III . 362.
— — (Traunstein.) 542.
------- (Waging.) III. 368.
— W. (Aitel.) II I . 517.
------- (Gars.) II . 111.
------- (Grafing.) III. 256.
------- (Halsing.) 601.
-------(Königsdorf.) III . 438.
— — (Lenggries.) III. 443.
------- (Reichertsheim.) II. 169.
— — (Steinhöring.) III. 271.
------- (Tegernsee.) III. 326.
— — (Truchtlaching.) 570.
Grabenau, W. II. 7.
Grabenhäusl, E. III. 351.
Grabenleiten, E. III. 351.
G r a b e n s t ä t t ,  Pd. 350 ff. I I I .  676.
Grabhof, E. III. 21, 23.
Grabing, W. III. 484.
Grabmannstätt, E. 238.
Grabmühl, E. 685.
Grabmühle, E. III. 199.
Grabner, E. II. 20.
Graf, E. III. 240.
Grafa, W. III. 517.
Grafenafchau, W. III. 15.
Grafenberg, O. III. 363.
Grafengaben. 112, 119, 121.
Grafengars, Fd. 95 ff., 98.
Grafetstätten, E. III. 391.
Grafing, D. (Herbering.) II. 563 ff.
------- (Reichertshausen a. d. Ilm .) III. 70.
— E. (Köuigsdorf.) III . 438.
— Fd. (Reichenkirchen.) 338, 388, 389.
— M . III. 2 5 5  ff., 276.
— W. (Arget.) II. 611.
------- (Grasfau.) 532.
------- (Halfing.) 601.
Grafrath, Wk. 259, 260, 263, 285, 289, 291, 

302, 307, 308, 314, 323. II. 433, 569. 
Graimoos, Ober- und Unter-, W. III. 550. 
Grainach, W. (Otting.) III. 354.
— z. H. (Waging.) III. 368.
Grainau (Obergrainau.) III. 576, 583. 
Grainbach, Fd. II. 792, 796, 798. 
G r a i n e r t s h o f e n ,  Pd. 248, 289  ff. III. 673. 
Grainhof, E. III. 158.
Grainholz, E. II. 42.
Grainstetteu, D. III. 73.
Grambach, E. III. 25.
Grämling, W. 140.
Grammelberg, W. 582.
G r a m m e l k a m ,  Pd. 661, 662,696. III. 678. 
Gramsham, W. III. 405, 413.
Grandau, D. II. 7.
Grandl, E. III. 546.

Grandlmiltach, W. 152.
Granting, W. (M aria Dorfen.) 211.
------- (Moosen.) III. 475.
Gränzhub, E. III. 216.
Grapolting, E. II. 149.
Gras, D. (Aying.) 45, 48.
Grast, D. (Walpertskirchen.) 398.
— E. (Bockhorn.) 362.
— W. (Altenerding.) 339.
------- (Oberdorfen.) 219.
Grasberg, E. III. 322.
Grasbrunn, Fd. (Hohenbrunn.) II. 625, 626, 

630.
— W. (Albaching.) III. 513.
Graßelfing, D. 247, 249. 284, 286.
Grashausen, E. III. 103.
Grashof, z. H. 558.
Grashöfe, z. H. 135.
Grasfach, D. (Baumburg.) II. 669.
— z. H. (Tittmoning.) III. 405.
G r a s s a u ,  Pd. 532 ff. III. 676.
— S H- (Irschenberg.) II. 19.
Grassenbach, D. 555.
Grassermühle, E. II. 613.
Grasmühle, E. (Lenggries.) III 443.
------- (Münsing.) III. 640.
Graspoint, D. (Rosenheim.) II. 799.
— W. (Obertaufkirchen.) II. 149.
Grasreit, E. 567.
Graswang, D. III . 7, 8, 11.
Grasweg, E. (Albaching.) III. 513.
— W. (Prutting.) II . 779.
------- (Rieden.) III. 550.
Grattenbach. W. III. 216.
Gratzgütl, E. III. 516.
Grauburger m. Schwarzburger, W. III. 450. 
Gr e f f e t f i ng ,  Pd. II. 484, 512 ff. III. 682 
Gregorschwaig, E 509.
Greilhub, E. II. 587.
Greiling, Fd. III. 286, 319 ff., 321 ff., 682. 
Greimelberg, D. III. 200, 203.
Greimharting, Fd. III. 196, 208 ff., 214, 683. 
Greinach, E. 732.
Greinöd, E. 200.
Greinsink, Kd. 305, 308.
Greisbach, D. II. 7.
Greithau, W. 69.
G r e me r t s h a u s e n ,  Pd. 416, 449 ff., 465,471. 
Grentach, E. III. 368.
Grenzmühle, E. 532.
Gretelsberg, W. III. 503.
Gr e t i g ,  Pd. 113.
Grettler, E. III. 25.
Greut, W. III. 27.
Greutsitz, E. III. 27.
Griebling, E. III. 208.
Gries, D. (Lafering.) II. 121.
— E. (Schnaitsee.) II . 695.
------- (Sölhuben.) III. 219.
— Vst. 618, 636, 662.
— W. (Bergen.) 526.
— z. H. (Schweidenkirchen.) II. 20.
Grietzacker, W. III. 362.- 
Grießenbach, W. II. 739.
Grießer, E. II. 32.



Griesstädt — Grubenbauer. XXV

Griesstädt, E. 45.
Gr i e s s t ä t t ,  Pd. 85 ss., 91 ff. II. 812. III.

517, 672.
Grill, E. III. 546.
Grillberg, E 696.
Grilling, W. 541.
Grimberg, W. II. 573.
Grindholm, D. III. .81.
Grinsbach, W. 465.
Gritschen, W. II. 759.
Gritschenöd, E. III. 529.
Groben, D. (Gerolsbach.s III. 46.
------- (Uebersee.) 573.
— E. (Berbling.) 49.
------- (Höslwang.) 598.
------- (Miesbach.) II. 33.
------- (Prien.) III. 208.
------- (Rieden.) III. 550.
------- (Törring.) III . 413.
— W. (Bernau.) III. 197.
------- - (Rechtmehring.) III . 546.
------- (Teisendorf.) III. 362.
------- (Tuntenhausen.) 72.
— z H. (Waging.) III. 368 
Gröbenried, W. 135.
Gröbenzoll, E. II. 516, 519.
Gröbmair, E. 502.
Gröbmühle, E. 135.
Gröbn, am, W. III. 598.
Groisel, W. II. 590.
Grölking, E. II. 779.
Grollendoppel, z. H. III. 368.
Gröning, E. 598.
Gronsdorf, Fd. II. 610, 660.
Großaigen, E. III. 473.
Großaschau, E. III. 256.
Großaumann, E. 40.
Großbamer, E. II. 43.
Großbergham, D. 604.
Großberghofen, Exd. III. 173, 175, 178. 
G r o ß d i n g h a r t i n g ,  Pd. (Dingharting.) III.

632, 634, 635.
Großegelsee, D. III. 421.
Großeibacherforst, z. H. 673.
Großeichenhausen, D . III. 636.
Großeisenbach, Fd. 416, 445, 446.
Großmast, W. III. 15.
Größenberg, W. 604.
Großenhag, D. III. 73.
Großenviecht, Fd. 415, 428, 442. 
Großfranenried, E. 40.
Großgerstetten, D. 737.
Großgmain. III. 359.
Großgraben, E. 40
Großhadern, Fd. II. 484, 512 fs. III. 682. 
Großhallmannseck, E. 40.
Großhelfendorf, D. 45.
Großhesselohe, W. II . 544 fs.
Großhiebing, E. II. 573.
Großhochhaus, E. II. 43.
Großhöhenrain, Fd. 64, 65, 66. III. 671. 
Großholz, W. 6.
Gr o ß h o l z h a u s e n  (Holzhausen), Pd. 34. II. 

738, 745 ff.
Großhündelbach, D. 386.

Groß-Jnzemoos, s. Jnzemoos. 
Gr o ß k a r o l i n e n f e l d ,  Pd. 749  ss, 809. 
Großkatzbach, D. 200, 203.
Großkirchberg, E. 40.
Großköchelheim, Fd. 204 ss., 232.
Groß-Lappen, E. II. 502.
Großnöbach, Fd. 144, 146, 147, 416. 
Großornach, D. 604.
Großottmühle, E. III. 255.
Großpalmberg, E. III. 46.
Großpienzenau, D. II. 42, 50.
Großreut, E. III. 354.
Großrhain, E. 67.
Großrohrsdorf, D. 69.
Großschafhauseu, W. III. 503.
Großschmaderer, E. 40.
Großschopf, E. II. 42.
Großschwaibach, W. 502. II I . 675. 
Großschwindau, Fd. 198, 237, 239. 
Großseeheim, D. II. 42.
Grössilig, E. II. 686.
Großstocka, D. III. 473.
Großsturzelham, D. 390.
Großthalham, D. II. 563.
Großweil, Fd. III. 598, 599, 603.
Großwies, z. H. II. 42 
Großwimpasina, Fd. 232, 234. II I . 673.
Grötz, E. II. 20.
Grötzing, E. I I  563.
Grub, D. (Helfendorf) 33.
— E. (Anger.) III. 345.
------- (Au.) 40.
------- (Eching.) 678.
------- (Forstinning.) III. 103
------- (Gerolsbach.s III. 46.
------- (Gmund.) III. 290.
-------(Grassau.) 533.
------- (Inkofen.) 8.
— — (Irschenberg.) II. 19.
— — (Kienberg.) II. 686.
------- (Neukirchen.) III. 351.
------- (Obing.) 604.
------- (Peiting.) III. 21.
------- (Reichenkirchen.) 388.
— — (Rechtmehring.) III. 546.
------- (Schnaitsee.) II. 695.
------- (Siegsdorf.) 561.
— Kd. (Aying.) 45, 47, 48. III, 671.
— W. (Bruck.) III. 227.
------- (Gars.) II. 111.
-------(Kohlgrub.) III. 15.
------- (Lohkirchen.) 566.
------- (Miesbach.) II. 32.
— -  (Oberaudorf.) II . 762.
------- (Oberdorfen.) 220.
------- (Priel.) 514.
— — (Prien.) III . 208.
------- (Ruprechtsberg.) III. 479.
------- (Schlehdors.) III. 598.
------- (Schwaben, jetzt Kirchheim.) III. 90, 127,

134, 683.
------- i Schwindkirchen ) 225.
— — (Wang.) 99.
Grubanger, E. 4.
Grubenbauer, E. III. 361.



XXVI Gruber —  Gunzellohe.

Gruber, E. (Buchbach.'! II. 555.
------- (Rieden.) III . 550.
Grubhof, E. (Hirschenhausen.) III. 49.
-------(Scheyern.) III. 73.
— W. (Arnbach.) 250, 253.
------- (Sulzenmoos.) 326.
Grubholz, E. (Aibling.) 35.
— z. H. (Babensham.) 82.
Grübl, E. III. 362.
Grubmühle, E. II. 635.
Grucking, Fd. 338, 388 ff. III. 674.
Grün, E. (Rappoltskirchen.) 386.
— W. (Lohkirchen.) II. 566.
Grimbach, E. (St. Wolfgang.) 237.
— Kd. (Bockhorn.) 337, 338, 362, 364 fs. III. 

674.
------- (Flossing.) II. 102, 103.
------- (Grüntegernbach.) 200, 201, 203.
Grimberg, E. 40.
Grünboden, E. II. 51.
Grund, E. (Flossing.) II. 102.
------- (Grassau.) 533.
------- (Miesbach.) II. 32.
— W. (Poigenberg.) III. 125.
------- lReichertsheim.) II. 169
Gründ, E. II. 52.
Ernndbach, W. III. 484, 486.
Gründberg, E. II. 91.
Grnndbichl, E. (Griesstätt.) 91.
— W. (St. Wolfgang.) 237.
Grundel, E. III. 513.
Gründel, W. 497, 500.
Gründen, W. III. 431.
Grundlgehrer, E. III. 530.
Grundner, E. (Bnchbach.) II. 555.
--------(Gmund.) III. 290.
— W. (Velden.) III. 490.
Grundtner, E. II. 19.
Grüneck, W. 422.
Grüngiebing, Fd. II. 150, 153, 158. III. 680. 
Grnnhof, W. 598.
Grünling, W. (Nandlstatt.) 3, 15, 16.
— Klein-, E. (Reichertshausen.) 18. 
Grunnertshofen, Schl. 247, 249.
Grünreit, W. III. 351.
Grünseiboldsdorf, D. 509.
Grünfink, Kd. II. 569.
G r ü n t e g e r n b a c h ,  Pd. 198, 199 fs. II. 151. 

III. 673.
Grünthal, E. (Jetzendorf.) III. 51.
— Pd. 95 ss., 98,100. II. 122, 147, 714. III. 

672.
— z. H. (Pang.) II. 768.
Grimwald, E. (Reichertsheim.) II, 170.
— Fd. (Oberhaching.) I I  610, 639, 613 f., 

646. II I . 682.
— W. (Niederaschau.) II I  203.
Griinwegen, E 607.
Grimzing, W. III. 489.
Gruttau, W. 558.
Gschwandt, E. III. 593.
Gschivend, E. 561.
Gschwcndt, D. (Elbach.) II. 7.
— E. (Attel.) III. 516.
— W. (Bayersoien.) III. 5.

Gschwendt, W. (Bernau.) III . 197.
-------(Ensdorf.) II. 94.
-------(Neukirchen.) III. 351.
------- (Niederaschau.) III. 203.
------- (Schliersee.) III. 51, 54.
Gschwent, Vorder- und Hinter-, W. III. 550. 
Gsellmühle, E. III. 530.
Gstadt, D. (Ruhpolting.) 558.
— Kd. (Breitbrunn.) 584, 585.
Gstätten, E. 558.
Guck, E. II. 42.
Guckenau, E. II. 762.
Guckenberg, W. 667.
Gucking, D. 362.
Gugelberg, W. 558.
Gngenbichel, E. II. 791.
Gugg am Büchl, E. 607.
Guggenbach, W. III. 173.
Guggenberg, E. (Flossing.) II. 102.
------- (Fraheim.) II. 107.
------- (Petting.) 732.
-------(Schnaitsee.) II. 695.
------- (Teisendorf.) III. 362.
— — (Waging.) III. 368.
— W. (Kay.) III. 387.
— z H. (Kohlgrnb.) III. 15.
Guggenbichl, E. (Fischbachau.) II. 12.
------- (Prien.) III. 208
Guggenhub, E. 95.
Guglmoos, z. H. II. 785.
Gumattenkirchen, Fd. II. 133, 567, 574 ff., 

591.
Gummelsberg, W. III. 93.
Eumpenbauer, E. II . 555.
Gumpensiätt, W. 237.
Gumpersberg, E. (Lafering sTaufkirchen v. W.s.) 

I I  121.
------- ' (Velden.) III. 489.
Gumperting, W. III. 362.
Gumpertsham, W. (Arget.) II 611, 613.
-------(Babensham.) 82.
Gumpertshausen, W. III. 636.
Gumpolding, W. II. 555.
Gundackershorf, Fd. III. 181, 183, 185. 
Günde l kof eu ,  Pd. 433, 494  ss., 519. 
Gündelkoferau, D. 494.
Gundelprechting, W. II. 121, 130.
Gnndelsberg, E. 49, 44.
Gundeltshausen, Kd. 3, 4, 5.
Günderl, E II. 595.
Gündersberg, K. 601, 603.
Gundihauscn, Fd. 235, 662, 706 ss., 714. 
Günding, Fd. 126, 175 ff.
Gündingermoos, z. H. 175.
Gundisch, E. III. 290.
Gündlkofen, z. H. III. 255.
Gunetsberg, E. II. 33.
Gunetsrain, W. II. 33.
Gunhub, E. 667.
Guntersberg, E. III. 489.
Guntcrsbichl, W. 542.
Güntersdorf, Fd. 3, 11, 13, 14. 
Gu n z e l h o f e n ,  Pd. 248, 2 9 6  ss., 254, 275, 

314, 318.
Gunzellohe, E. 40.



Gunzenberg — Hagrai». xxvn
Gunzenberg, W. III. 387.
Gunzenham, D. 601.
Günzenhausen, Fd. 416, 445, 446, 448. 
Gunzeurain, W. III. 246.
Güuziug, E. II. 682.
Günzkofen, D. II. 98.
Guperting, E. 69, 70.
Gurnöbach, D. III. 73.
Gütelsdorf, D. 6.
Gutenhof, E. II. 689.

K .
Haag, D. (Fridorfing.) III. 383.
— E. (Beuerberg.) III. 619.
------- (Eching.) 678.
— Fd. (Zolling.) 3, 10. 25 ff.
— M. 239. III. 512, 525, 527 ff., 529, 533,

535.
— W. '(Hoheneckelkoseu.) 699.
------- (Lafering fTaufkirchen v. W.s.) II. 121.
------- (Ranoldsberg.) II. 587.
------- (Velden.) III. 490.
------- (Weildorf.) III. 376.
Haager, E. (Kirchdorf b. Aibling.) 64.
— — (Ostermünchen.) 67.
Haagmaier, E. 199.
Haar, Fd. II. 610, 660 ff.
Haaram, D. II. 587.
Haarbach, D. (Holzhausen.) 702.
— W. (Oberdorfen.) 219, 223.
Haargassen, W. II. 5-2.
Hnargcwies, E. III. 34.
Haarham, W. (Abens.) 4.
------- (Reichenkircheu.) 388.
Haarkirchen, Fk. III. 612, 614, 617.
Haarland, E. (Hohenpolding.) III. 473.
— W. (Attenkirchen.) 6.
Haarmoos, W. 720.
Haarrhain, E. 67.
Haarschwaig, W. III. 609.
Haas, E. (Gars.) II. 111.
------ - (Schroeidenkirchen.) 20.
— am Berg, E. II. 75!.
— im Winkel. (Velden.) III. 491.
Haasbühl, E. II. 792.
Habach, Kl. III. 60, 441.
Haberbauer in der Miltach, E. 152.
Haberg, E. II. 598.
Haberland, Kd. 737, 740.
Habersetzer, E. II. 631.
Habersham, D. II. 566.
Haberstedt, E. 238.
Haberthal, E. (Grüuthal.) 95.
— W. (Vilslern.) III. 501.
Habertshausen, D. III. 73.
Habichau, W. III. 434.
Habichtsgraben, z. H. III. 619.
Hachau, D. (Siegsdorf.) 561.
— z. H. (Grassau.) 533.
Hachelstuhl, D. (Zweikirchen.) 713.
— E. (Grammclkam.) 696.

Gütersdorf, D. 678, 682.
Gutharting, E. 530.
Gütlbauer, E. III . 489.
Gutmart, E. 72.
Guttenburg, D. II. 94, 95, 97. III. 679. 
Gutterstätt, E. III. 268.
Gutthat, W. III. 490.
Guxhausen, W. 532.
Gwcng, D. II. 102.

Hacherloch, W. 573.
Hachsenöst, W. 530.
Hack, E. 491.
Hackelsberg, D. III. 489.
Hacken, E. II. 573.
Hackeuhäusl, E. II. 43.
Hackenkam, D. III. 500.
Hackerlehen, E. II. 102.
Hackling, W. 57.
Hacklschwaig, E. 25.
Hacklthal, W. III. 546.
Hackthal, W. III. 529.
Haderer, E. 494.
Hadergasse, D. (Grassau.) 533.
— z. H. (Uebersee.) 573.
Haderliug, E. III. 421.
Haderloh, E. 99.
Hadermarkt, D. (Anger.) III. 345.
------- (Ruhpolting) 558.
Hadersberg, W. 238.
Hadersdorf, D. 329, 331.
Hadersried, D. 249, 326.
Hading, E. II. 582.
Hafelsberg, W III. 250.
Hafendorf. D. II. 779.
Hafenheim, D. 84.
Hafeuöd, E. (Niedertaufkirchen.) II. 578.
-------(S t. Veit.) II. 598.
Hafenstein, W. III. 197.
Hafing, E. II. 675.
Hafnach, W. II. 739.
Hagen, D. (Salzburghofen.) 737.
— E. (Sachrang.) III. 216.
Hagenau, E. (Ampfing.) II. 84.
— Schl., W. (Allershausen.) 415, 418.
— W. (Ainring.) III. 341.
------- (Chieming.) 528.
------- (Geisenhausen.) 685.
— — (Trostberg.. II. 703.
Hagenberg, E. (Grafing.) III. 256.
— W. (Elbach.) II. 7, 11.
Hagenbuch, E. III. 517.
Hagenrain, W. III. 555.
Hagerhaim, W. 670.
Haging, Fd. III . 256, 259, 262, 273 
Hagmaper, W. II. 555.

! Hagu, E. III. 530.
l Hagrain, Ober- und Unter-, D. (Egern) III. 

287.



XXVIII Hagrain — Hammersdorf.

Hagrain, Vst. (Landshut.) 618, 619.
Hagsdorf, D. 8, II , 507, 518.
Hahlsteig, E. II. 42.
Hahnbach, E. 475.
Hahnbauer, E. (Altmühldorf.) II. 79.
------- (Tölz.) III. 450.
Hahnbaum, E. III. 403.
Haid, D. (Osterwarngau.) III. 308.
------- (Söchtenau.) II. 806.
— E. (Ampsing.) II. 84.
— — (Geisenhausen.) 685.
— — (Grüntegernbach.) 199.
------- (Prutting.) II. 779.
------- (Vachendorf.! 575.
— — (Wall.) II . 66.
— W. (Griesstätt.) 91, 93.
— z. H. (Haslach-Traunstein.! 542.
Haidach, E. (Lengdorf.) 207.
------- (Oberaudorf.) II. 762.
— W. (Hochstätt.) II. 751.
------- C. (Münsing.) III. 640.
Haidberg, D. (Buch a. Buchraiu.) III. 90, 96, 

97, 100.
— E. (Grünthal.) 95. '
------- (Haindlfing.) 454.
— — (Niederbergkirchen.) II. 573.
— W. (Ensdorf.) II  94.
Haide, E. (Gilching.) II. 507.
------- (Riedering.) II. 785.
Haideck, W. III. 489.
Haiden, W. 99.
Haidenkam, Kd. 678, 679, 683.
Haider, E. (Högerishansen.) 497.
------- (Zolling.) 2b.
— W. (Steinkirchen.) III. 484.
Haiderl, E. 362.
Haidersdorf, E. 516.
Haideweber, E. I I I . 489.
H a i d h a u s e n ,  Vst. II. 465 fs, 610. 
Haidhäusl, E 225
Haidheim, D. II. 778.
Haidhof, E. 278 
Haidling, E. II I . 255.
Haidmühle, E. II. 32.
Haidpichel, W. II. 779.
Haidstätt, W. 231.
Haidvockiug, W. 207.
Haigelsberg, W. III. 362.
Haigerloh, Kd. II  116, 118, 120.
Haigermoos, W. III. 391.
Haiglmühle, E. II. 791.
Hailafing, E. III. 632, 635.
Haim, E. II. 759.
Haimatsreit, E. II. 42.
Haimbach, D. III. 203.
Haimberg, E. I I  582.
Haimbuch, E. (Griinthal.) 95.
------- (Teisendorf.) III. 362.
— W. (Rechtmehring.) III. 546. 
Ha i mh a u s e n ,  Pd. 125, 135, 1 14 ff., 161,

416.
Haiming, W. (Traunwalchen.) 567.
— z. H. (Hochstätt.) II . 751.
Haimling, W. III. 208.
Haimpolden, E. II. 111.

Haimpolding, E. II. 587.
Hain, D. (Taufkirchen.) 231.
— E. (Oberdorfen.) 219.
Hainach, W. III. 405.
Hainberg, E. III. 484.
H a i n d l f i n g ,  Pd. 415, 416, 4 5 4  ff. 
Haingschwend, W. II. 33.
Hainham, D. 604.
Haining, D. 601.
Hainöd, W. 231. III. 475.
Hainrichsberg, E. 582.
Hainstaud, E. II. 94.
Hainthal, E. 390.
Hainza, E. III. 263.
Hainzelpaul, E. 566. I I I . 677.
Hainzenau, E. IIN 619.
Hainzencapelle. III. 614.
Hairer, E. II. 66.
Haistrach, E. III. 391.
Haizing, E. (Niederbergkirchen.) II. 574.
------- (Peterskirchcn.) II. 689.
Haklan, E. 533.
Halbergermoos, Vd. 458, 459.
Halberstädt, W. III. 484.
Halbing, D. III. 231.
Halböd, W. I I I .  391.
Halfing, Exd. 90, 92, 599, 601 ff. II . 806.

III. 209, 219, 678.
Halfnrt, W. 598.
Hallabruck, D. 542.
Hnllenberg, D. 398.
Hallerschneider, E. 598.
Halling, E. (Prien.) III. 206.
— Fk. (Otting.) III. 354, 355, 357.
Hallmayr, E. II. 42.
Hallwang, W. III. 208.
Halmansöd, E. II. 695.
Halmbcrg, z. H. III. 368.
Halmberger, E. III. 550.
Halmer, E. II. 33.
Halmershof, E. II. 32.
Halsbinder, E. 706.
Haltmann, E. III. 529.
Halzenöd, E. 207.
Hamberg, E. (Heldenstein.) II. 116.
------- (Höslwang.) E. 598.
------- (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
— W. (Bruck.) III. 227.
— Ober- und Unter-, W. (Prien.) III. 208.
— z- H- (Irschenberg.) II. 20.
— — (Neukirchen.) II. 42.
Hammer, E. (Grassau.) 525, 533.
— — (Teisendorf.) III. 362.
— W. (Elbach.) II. 7.
------- (Feldkirchen.) 50.
------- (Siegsdorf.) 561.
Hammerau, D. III. 341.
Hammerbach, W. III. 203.
Hammerlbach, D. III . 503.
Hammersbach, W. III. 577.
HammcrSberg, W. III. 490.
Hammerschmide, E. III. 255. 
Hammerschmidsäge, E. III. 287. 
Hammerschmiede, E. III. 612.
Hammersdorf, D. III. 96.



Hammerthal — Hasperting. XXIX

Hammerthal, W. 371.
Hampersberg, D. (Gars.) II. 111.
— K. (Erharting.) II. 98, 99.
Hampersdorf, Kd. 210, 213.
Hanau, W. III. 539.
Handel, E. II. 12.
Handerstett, W. 225.
Handtler, E. II. 689 
Hangenheim, Fd. 416, 459, 461, 464. 
Hangersmühle, E. III. 489.
Hanging, D. II. 590, 593.
Hängthal, W. 532.
Hanigai, E. 667.
Hankl, W. 238.
Hanns, W. 67.
Hannszell, W, III . 467.
Hanselmühle, E. 505.
Hanshofen, W. 248, 249, 296, 297, 300. 
Hanslbauer, E. 566. III. 677.
Hanslehen, E. III . 490.
Hansmaier, E. 15.
Hanszell, W. III. 491.
Happach, W. III. 139.
Happam, E. II. 694.
Happerg, D. III. 640, 642.
Happertshof, E. III. 51.
Happing, Fd. 33. II. 768, 769, 773. III 682. 
Hardt, z. H. II. 132.
Häring, E. (Neukirchen.) II. 43.
------- (Riedering.) II. 784.
Harlachen, D. III. 118.
Harlaching, W. II. 470 ff.
Harmanschlag, E. III. 403.
Harmating, W., Schl.-C. III. 657, 658, 659. 
Harmeloh, E. III. 368.
Harmoning, D. III. 413.
Harnisch, W. III. 111.
Harpfetsham, W. (Laufen.) 720.
------- C. (Palling.) III. 391, 392, 393, 396,398.
Harpfing, D. I I  694.
Harrain, E. III. 129.
Harras, W. III. 208.
Harrasser, E (Albaching.) III. 513.
-------(Irschenberg.) II. 20.
Harrer, E. (Oberneukirchen.) II. 146.
------- (Peterskirchen.) II. 689.
— W. (Engelsberg.! II. 675.
Harreß, E. 20.
Harrhain, E. II. 19.
Harring, C. III. 556.
Harriszell, W. III. 158, 161.
Hart, D. (Berglern.) 360.
------- (Rechtmehring.) III. 546.
— — (Rott a. Inn .) III. 556.
— E. (Mühldorf.) II . 135.
------- (Piirtcn.) II. 161
— (Hard.) Pd. 541 fs. III. 676.
— W. (Attel.) II I . 517.
— z H. (Attel.) III. 516, 525.
------- (Erharting.) II. 98.
Hartbauer, E. 57.
Hartbeckerforst, z. H. 673.
Hartbrunn, E. III. 125.
Hartgasse, W. II. 135.
Harthausen, D. (Aibling.) 35.

Haxthausen, D. (Mettenheim.) II. 132.
— E. (Giesing.) II. 471, 473, 474.
— Fd. (Zorneding.) III. 226, 278, 279, 282. 
Harthof, E. II. 531.
Harthofen, Fd. III. 90, 96, 98, 100.
Harting, D. (Heldenstein.) II. 116.
------- (Hohenpolding.) III. 473.
Hartmann, E. 542.
Hartmannsberg, D. 581, 590 ff.
Hartmering, W. II. 574.
H a r t p e n n i n g ,  Pd. III. 286, 294, 305. 
Hartshausen, E. (Mauern.) 505.
— Kd. (Zolling.) 3, 25.
— W. (Bruckberg., 486.
Hartwigshansen, W. III. 181.
Harwand, E. 225.
Harzberg, E. (Miesbach.) II. 32.
------- (Schliersee.) II. 52.
Haselbach, D. (Fraheim.) II. 107, 109.
— — (Herbering.) II. 563.
— Berg-, Fd. (Attenkirchen.) 3, 6, 7, 8. III. 

670.
— Dorn-, D. (Inkofen.) 9.
— Fk. (Ebersberg.) III. 231, 232, 237.
— Sixt-, Kd. (Inkofen.) 3, 8, 9, 11.
— K. (Bockhorn.) 362, 364, 366.
Haselberg, W. II. 170.
Haselhöfe, W. III. 81, 82, 85.
Hasclhub, E. 667.
Haselöd, E. II. 111.
Haselrain, E. II. 52.
Haselreit, E. (Kienberg.) II. 686
— — (Trostberg.) II. 704.
Hasenbichel, E. (Tittmoning) III. 406. 
Hasenbichl, E. II. 686.
Haseneck, W. III. 399.
Haserer, E. I I I .  490.
Hasholzen, E 111. 341.
Has l ach ,  Dec. (jetzt Decanat Traunstein.) III. 

676.
— D. (Rechtmehriiig.) III. 546.
— E. (Bergen.) 526.
------- (Prutting.) III. 391.
------- (Teisendorf.» III. 362.
------- (Waakirchen.) III. 334.
------- (Waging.) III. 368.
— Fd. (Glonn.) III. 249, 251, 254.
------- (Haslach-Traunstein.) 542, 548. III. 676.
— W. (Berbling.) 33, 34, 49. III. 670.
------- (Höslwang.) 601.
Haslacher, E. II. 146.
Haslau, E. (Frasdorf.) III. 199.
— W. (Fridorfing.) III. 383.
------- (Tattenhansen.) II. 809.
Haslbach, E. III. 479.
Hasler, E. 485.
Haslfnrth, E. 678.
Haslreit, E. 598.
Haslreith, W. 497.
Haslreut, W. 8, 9. III. 670.
Haslwart, E. 200.
Haßmoning, D. II. 682.
Haspelmoor, z. H. 290.
Haspera, D. II . 116.
Hasperting, D. 575.



XXX Hasselberg — Heimstetten.

Hasselberg, W. 558.
Hassenham, W. II. 555.
Hathal, E. II . 695.
Hattenhofen, Fd. 248, 296 ff.
Hatting, W. 388.
Hatzmoos, E. (Isen.) III. 111.
— W. (Rechtmehring.) III. 546.
Hauberstett, E. 225.
Haubing, E. II. 132.
Hauderstätt, W. 238.
Haudoni, E. 26.
Hauen, E. III. 25.
Hann, D. (Rattenkirchen.) II. 167.
— W. (Zolling.) 25.
Hannberg, E. II. 573.
Hauuer am Moos, E. III. 197.
Hannersdorf, D. 685.
Haunerting, D. (Waging.) 111. 368.
— W. (Siegsdorf.) 561. III. 677. 
Haunertsholzen, Kd. II. 578, 579, 581. 
Haunleiten, W., C. II I . 450, 456.
Haunolder, E. III. 546.
Haunpold, E. 50.
Haunstätt. E. III . 550.
Haunstetten, Fd. II I . 39, 40, 81.
Haunthal, W. II. 121.
Hannwang, Fd. 661, 678, 681 ff. 
Haunzenbergersöll, Fd II. 590 ff., 592, 594. 
Hannzenbichl, E. 575.
Hauptmannstett, W. 225.
Haus, D. (M aria Dorfen.) 211.
------- (Törring.) III. 413.
— W. (Eggstätt.) 590.
— — (Emmering.) III. 246.
— — (Glonn.) III. 250.
------- (Holzen.) II I . 262.
— — (Maitenbeth.) III. 539.
— — (Neukirchen.) II. 43.
------- (Nußdorf.) II. 759.
-------(Rohrdorf.) II. 792.
— — (Schwaben.) III. 127.
Hausberg, E. II. 590.
Hauseck, E. III . 490.
Häusel, E. II. 583.
Hausen, D. (Kirchheim.) II. 633.
------- (Salzburghofen.) 737, 741.
— E. (Obing.) 604.
— W. (Bergen.) 526, 528.
------- (Peking.) III. 21, 23.
-------(Petting.) 732.
------- (Wildsteig.) III. 34.
Hauser, E. (Grassau.). 533
— W. (Elbach.) II. 7.
Hauserdörfl, D. III. 334.
Häusern, E. (Jndcrsdorf.) III. 148.
— — (Oberaudorf.) II. 762.
Hausham, D. II. 51.
Hausing, D. II. 161.
Häuslander, E. III. 590.
Hausleiten, D. (Niedertaufkirchen.) II. 578.
— W. (W aging) III. 368.
Häusler im Winkel, E. II. 756. 
Hausmaning, D. (Ainring.) III. 341.
— E. (Ampfing.) II . 84.
Hausmann, W. 552.

Hansmanning, D. 16.
Hausmehring, D. (Buch a. Bnchrain.) III. 96.
— — (Nandlstadt.) 15.
Hausmering, W. 84.
Hausmoning, D. (Kap.) III. 387.
— W. (Teisendorf.) III. 362.
Hausstädt, E. 40.
Haustätt, E. (Otting.) III. 354.
— W. (Otting.) III. 354.
Hauzenbergersöll, Fd. II. 590. III. 494. 
Haxthausen, D. 449, 453.
Hayng, W. II. 806.
Hcberding, W. II. 169.
Heberthal, E. III. 516.
Hebertsham, D. 37.
He b e r t s h a u s e n ,  Pd. 126, 149 fs. 
He b r o n t s h a u s e n ,  Pd. 497, 503.
Hechenberg, E. (Flossing.) II . 102.
— — (Geisenhausen.) 685.
------- (Lafering sTaufkirchen v. W.P) II. 121.
— — (Steinhöring.) III . 271.
— Pd. III. 484 ff., 437, 684.
— W. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
------- (Otting.) III. 354.
Hechenkirchen, Fd. II. 625, 626, 629.
Sechfelden, E. II. 132.
Heck, E. III. 503.
Hecken, E. (Glonn.) III, 250.
— Fd. (Bockhorn.) 338, 362, 363.
Heckhof, E. 418.
Hefelden, D. 84.
Heft, E. (Riedering.) II. 784.
— W. (Neubeuern.) II. 756.
Hegeloher, E. III. 91.
Hehenberg, E. (Hohenekelkofen.) 698.
------- (PallingH III. 391.
------- (Törring) III. 413.
Heherlehen, W. III. 326.
Hehetstätten, D. III 391.
Heiden, D. 720.
Heidenkam, E. II. 66.
Heidenpoint, W. III. 341.
Heigeln, W. III. 438.
Heigenhausen, D. 23.
Heigenkam, E. III. 315.
Heigenland, E. II. 66.
H e i g e r m o o s ,  Pd. 720.
Heilbrunn, E. III. 539.
Heilegart, E. 543.
Heilham, D. III. 391.
Heil. Blut. Fk. (Pang.) II. 740, 768 ff., 773.
— Wk. (Altenerding.) 337, 339, 344, 368, 

409. III. 673.
Heiligkreuz, D. III. 103, 107.
Heilmannsried, W. III. 139.
Heimathsberg, W. 35.
Hcimathshofen, D. 45.
Hcimetsrcit, E. 225.
Heimgarten, W. III. 246.
Heiinhilgen, E. II. 704.
Heimhilger, E. 607.
Hcimhof, D. 590.
Hcimhub, E. III. 489.
Heimkreit, E. III. 438.
.Heimstetten, D. II. 633.



Heining — Hindi. XXXI

Heining, Fd. 721, 725.
Heinrichsdorf, D. (Berbling.) 49.
— E. (Waging.) III. 368 
Heitzhof, E. 278.
Heißkistler, E. 40.
Heisting, D. (Stephanskirchen.) !I. »95.
— W. (Flossing.) II. 102.
Heitau, W. 561.
Helching, W. III. 421, 424.
Held, beim, E. 4.
H eldenste in , Pd. II. 84, 116, 167.
Helding, W. III. 484.
Helfenbrunn, D. 11.
He l f e ndo r f ,  jetzt Pd. 33, 45 ff., 51 ff. II. 

609. III. 671.
Helfetsried, W. III. 434, 438.
Hellerschwang, W. III. 443.
Helling, W. 388.
Hellmannsberg, W. III. 368.
Helm, E. 604.
Helmberg, E. III . 413.
Helmbichl, E. III. 362.
Helming, W. (Geisenhausen.) II. 686.
------- (Petcrskirchen.) II. 689.
------- (Teisendorf.) III. 362.
Helperting, W. 89.
Helsberg, D. II. 578, 579, 582.
Hemberg, W. 595.
Hemhausen, D. 4.
Henderham, W. III. 200.
Hendlhnb, W. III . 490.
Henetsberg, E. II. 573, 574.
Henhnb, E. II. 675.
Henneleiten, E. III. 255.
Hennezogl, E. III . 546.
Henning, W. II. 694.
Hepfenau, W. 371.
Herberg, W. II. 494.
He r b e r i n g ,  Pd. II. 563 ff., 578, 579. 
Herbersdorf, D. 713 ff.
Herbstham, D. II. 695.
Herdweg, W. III. 103.
He r e t s ha us e n ,  Pd. III. 168.
Heretsheim, D. II. 686, 689.
Hering, E. II. 149.
Hermannsberg, E. II. 107.
Hermannsdorf, D. II I . 250.
Hermannskirchen, Kd. (Holzhausen.) 661, 702, 

703, 705.
— W. (Geisenhausen.) 685.
Hermannsöd, E. II. 169.
Hermannsthal, E. II. 98.
Herneck, W. III. 490.
Heroldsöd, E. III. 208.
Herrenberg, W. III. 208.
Herren-Chiemsee, Schl. Cur. 581, 584 ff. II. 782.

III. 212, 217, 677.
Herrendeissenbach, D. II. 566.
Herrenlehen, E. III . 361.
Herrenöd, W. 211.
Herrenrast, W.-C. III. 56 ff., 82.
Herrenzell, W. 296, 297, 300.
Herrnaich, E. III . 413.
Herrnberg, E. (S t. Wolfgang.) 238.
— W. (S t. Wolfgang.) 238.

Herrn-Chiemsee, S c h l, s. Herren-Chiemsee. 
Herrnholz, W. III. 246.
Herrnmühle, E. II. 42.
Herrnöd, E. 732, 734.
Herrnreit, E. II. 597.
Herrnwies, W. 237.
Herschenhofen, Ko. 126, 154, 156, 159, 160. 
Herterer, E. 84.
Herzing, W. III. 208.
Herzog im Feld, E. 604.
Herweg, W. III. 96.
Hetteu, W. II. 12.
Hettenkirchen, W. 6, 7, 8.
Hettenkofen, W. 698.
Hettenshanscn, Fd. III. 39, 56 ff., 62, 75. 
Hetzenbichl, W. Ii 791.
Hetziweber, E. 494.
Heuchner, E. 555.
Heuerer, E. II. 51.
Heufeld, D. (Aibling.) 35.
— W., Fabr. (Högling.) 60, 62.
— Z. H. (Getting.) 57.
Hcumoos, E. III. 246.
Heumühle, E. II. 806.
Heuwinkel, W. 97, 98.
Hickern, E. III. 49.
Hiebl, E. II. 595.
Hiendlberg, E. 514.
Hienmühle, E. II. 84.
Hienraching, D. (Steinkirchen.) III. 484.
— W. (M aria Dorfen.) 210.
------- (Taufkirchen.) 231.
Hienring, W. 219.
Hienstorf, W. 543.
Hierankl, E. III. 200.
Hierfurt, E. 200.
Hiering, D. 530.
Hierstill, W. 313.
Hietzing, W. III. 218.
Hilgen, E. (Höslwang.) 598.
------- (Oberbergkirchm.) II. 583.
------- (Rohrdorf.) II. 792.
— W. (Pfaffing.) III. 542.
Hilgenrain, E. II. 20.
Hilger, E. (Vilsheim.) 706.
— am Jrlhaus, E. (Schwindkirche»'.) 225.
— am Weg, E. (Schwindkirchen.) 225. 
Hilgercapelle. 111.
Hilgersöd, W. II. 566.
Hilkersöd, E. II. 563.
Hill, E. II. 507, 512.
Hilleg, W. 541.
Hiller, E. (Obertaufkirchen.) II. 150. 
Hillertsed, E. 598.
Hilling, E. I I . 578.
Hilmer, W. II. 32.
Hilperting, Fk. 33, 72 ff. III. 671. 
HilpertSried, W. 269.
Hilpolting, D. 231.
Hilsbach, E. 698.
Hilzham, W. III. 383.
Hilzing, E. 560.
Himmelreich, E. 737.
Himmelsberg, E. II. 563.
Hindi, E. 225.



XXXII Hindling — Hochschätzen.

Hindling, E. 532.
Hinkerting, D. II. 566.
Hinnerbühel, E. 573.
Hintelsberg, W. III. 489.
Hintenan, W. III. 341.
Hinterauerbach, Fd. 338, 390 sf. 
Hinterbaumberg, D. 390.
Hinterberg, E. (Schwindkirchen) 225
— K. (Oberwarngau.) III. 305, 306. 
Hinterbuch, D. (Allershausen.) 418.
— E. (Waging.) III. 368.
Hinterbüchl, D. 573.
Hintereberl, E. II. 42.
Hintereck, E. III. 368.
Hintereggelburg, W. III. 231.
Hintergern, z. H. 107.
Hintergraseck, W. III. 593.
Hintergrub, E. II. 578.
Hinterhilzham, W. III. 383.
Hinterhöfen, E. III . 413.
Hinterholz, E. (Neukirchen.) II. 42.
------- (Waakirchen.) III. 334.
Hinterholzen, E. II. 587.
Hinterholzer, E. II. 20.
Hinterholzhausen, Fd. 338, 390, 392. 
Hinterholzmühle, W. II. 695.
Hinterhub, E. 40.
Hinterkehr, z. H. III. 15.
Hinterkobel, L  III. 489.
Hinterleiten, W. 82.
Hinterleitner, E. III. 550.
Hinterloh, E. (Neukirchen.) II. 42.
— W. (Schwindkirchen.) 225.
Hintermair, E. 497.
Hintermayer, E. II. 43.
Hintermoos, W. III. 542.
Hintermoosham, E. III. 362.
Hintermühle, E. II. 613.
Hinteröd, E. (Grünthal.) 95.
------- (Kirchdorf b. Haag.) III . 529.
------- - (M aria Dorfen.) 211.
— — (Neukirchen. fDec. Miesbach.)» II. 43. 
 (Velden.) III. 490.
— s- H- (Irschenberg.) II. 19.
Hinterpoint, W. 558.
Hinterrain, W. III. 433.
Hinterreit, W. 558.
Hinterreith, W. II. 775.
Hintelsberg, W. I I I  546.
Hinterschlag, E. 502.
Hinterschnaitt, E. II I . 362.
Hinterschwaig, W. III. 12.
Hinter-Simbzger, E. II. 42.
HinterskircheiH Fd. 661, 703 III. 470, 480, 492,

501.
Hinterstätten, E. II. 695.
Hinterthann, E. III. 529.
Hinterwimm, E. III . 475.
Hinterzehenthof, E. II. 43.
Hintsberg, D. III. 271, 275.
Hinzing, D. (Bittenhart.) 582.
— W. (Oberbergkirchen.) II. 582.
-------(Ruprechtsberg.) III. 479.
Hipflham, W. 732.
Hirating, W. II. 578.

Hirnkirchen, Kd. 3, 4, 5.
Hirnloh, z. H. III. 361.
Hirnsberq, Fd. III. 196, 213, 218 fs.
Hirsch. E. (Velden.) III. 489.
— im H art, z. H. (Mühldorf.) II. 98. III. 

679?
Hirschau, D. (Grabenstätt.) 523, 530. I I I . 676.
------- (Schwabing.) II. 548.
Hirschbach, Kd. 3, 11 fs.
Hirschberg, E. (Höslwang.) 598.
— W. (Kirchdorf b. Aibling.) 64.
Hirschbichl, D. III . 246, 249.
Hirschbnch, E. III . 403.
Hirschenhausen, Pd. III. 40, 49 ss., 52. 
Hirschgarten, E. II. 528.
Hirschhalm, W. III. 368.
Hirschham, W. II. 689.
Hirschhausen, Kd. 3, 20, 21, 25.
Hirschpoint, E. III. 516.
Hirschreut, W. II I . 406.
Hirschstätt, E. (Reichertsheim.) II. 170.
-  W. (Waakirchen.) III. 334.
Hi r t e l bach,  Pd. III. 40, 138, 145  ss., 149,

156, 189.
Hirzlheim, D. II. 149.
Hittelkofen, W. III. 227, 230.
Hittenkirchen, Fd. III. 196, 198, 208  fs., 215. 
Hitzling, D. II. 149.
Hitzlsberg, E. III. 197.
Höbering, W. II. 675, 679.
Hobmannsberg, E. 237.
Höbrich, W. 567.
Hochberg, W. (Haslach-Traunstein.) 542.
-------(Siegsdorf.) 561.
Hochbruck, E. III. 489.
Hocheck, z. H. II . 762.
Hochenkogl, W. 40.
Hochenmorgen, E. 6.
Hochenreut, W. 702.
Hochenried, W. III. 139.
Hochgarten, E. II. 574.
Hochgreut, E. III. 27.
Hochhaus, E. (Attel.) III. 516.
— Fd. (Rechtmehring.) III. 546, 548, 550. 
Hochholz, E. (Griesstätt.) 91.
-------(Irschenberg.) II. 19.
-  W. (Teisendorf.) III. 362.
Hochholzen, E. II. 704.
Hochhorn, E. III. 351.
Hochkreit, W. II. 30.
Hochlechen, E. III. 362.
Hochleiten, E. II. 66.
Hochmoos, z. H. III. 362.
Hochmuthing, D. II. 484, 494 fs.
Hochöd, E. (Teisendorf.) III. 362.
-  W. (Moosen.) III. 475, 491.
Hochpoint, E III. 387.
Hochreit, D. (Holzen.) III. 262.
— E. (Anger.) III. 345.
------- (Ensdorf.) II. 94.
------- (S t. Georgen.) II. 682.
------- (Trostberg.) II. 704.
Hochreut, E. (Glonn.) III. 250.
-  W. (Otting.) III. 354.
Hochschätzen, D. (Schnaitsee.) II. 694.



Hochschätze» — Höhenester. XXXIII

Hochschätzen, W. (Schnailsee.) II. 695. 
Hochschein, E. III. 489.
Hochstädt, W. III. 208.
H ochstätt, Pd. 33. II. 738, 751 ss., 775. II I .
" 682.
Hochstrah, E. (Pang.) II. 768.
------- (Wang.) 99.
Hochstraße, W. III. 501.
Hochwies, E. II. 703.
Hock, E. (Tölz.) III . 450.
— z. H. (Kirchdorf b. Haag.) III. 529.
Hocken, E. II. 598.
Höckhof, E. 166.
Hodering, W. II. 169.
Hodersberg, E. 238.
Hödl, E. II. 762.
Hof, D. (Hirtelbach.) III . 145.
4------ (Kirchdorf b. Haag.) III. 529.
— E. (Gerolsbach.) III. 46.
— — (Langenpreysing.) 380.
------- (Moosen.) III. 475.
------- (Peterskirchen.) II. 689.
------- (Pfaffing.) III. 542.
— Fk. (Kay.) III. 388, 389, 391.
— W. (Baierbach.) III. 469, 472.
------- (Isen.) III. 111.
------- (Maitenbeth.) III. 539.
— — (Neukirchen.) II. 42.
------- (Petting.) 732.
Höfa, D . 326, 332.
Hofau, z. H. II. 785.
Hofberg, W. (Aying.) 45.
— — (Emmering.) III. 246.
Höfelschwaiger, E. 334.
Höfelsthal, W. III . 111.
Hofen, E. 40.
Höfen, D. (Tölz.) III. 450.
— Pk. 305.
— W. (G ars.) II . 111.
------- (Haslach-Traunstein.) 542.
------- (Königsdorf.) III. 438.
------- (Laufen.) 720.
— z. H. (S t. Zeno.) II. 729.
Hofenstall, E. 673.
Hofer, E. (Ainring.) III. 341.
4------(An.) 40.
------- (Neukirchen.) II. 42.
— W. (Miesbach.) II. 33.
— am Hof, E. (Buchbach.) II. 555.
Höfer, E. II. 745.
Hofering, E. II. 590.
Hofern, E. (Niedertaufkirchen.) II- 578. 
Hosfmating, E. 238.
Hofgiebing, W., K., II . 170, 171.
Hofham, D. (Eching.) 677.
------- (Endorf.) 595.
— — (Salzburghofen.) 737.
Hofisen, W. II. 574.
H ofk irchen , Pd. 198, 2 0 4  ff., 371, 372. III. 

673.
Hoflach, E. II. 541 ff.
Höfle, W. (Partenkirchen.) III. 593.
4------(Peiting.) III. 21, 23.
Hofleiten, z. H. II. 785.
Höfler, E. (Margarethenried.) 502.

W c stc rm m M ': D iö ce sn n -B e sch re ib u n g . H I .

Höfler, E. (Teisendorf.) III. 362.
Höflmayr, E. III. 74.
Hofmühl, W. 685.
Hofmühle, E. (Rohrdorf.) II . 791, 794.
— W. (Obertaufkirchen.) II. 149.
— (Riedering.) II. 785.
Hofner am Ortlbach, E. II. 51.
Hofolding, Fd. II. 625, 627, 630, 640.
Hofreit, D. (Isen.) III. 111.
Hofreiter, W. II. 20.
Hofsingelding, E. III . 118, 121.
Hofftarring, Fd. III. 484 fi., 488.
Hofstätt, E. (Attel.) III. 517.
------- (Patting.) III. 391.
— — (Schnaitsee.) II. 695.
— — (Tanfkirchen.) 231.
— -  (Wambach.) III. 503.
— W. (Beuerberg.) III. 619, 625.
— — (Prutting.) II. 779.
------- (Wambach.) III. 503.
— z. H. (Albaching.) III . 513.
Hofstätten, W. II. 167.
Hofstätter, E. III. 550.
Hofstetten, E. 702.
Hofwies, K. (Ensdorf.) II . 94, 95.
— z. H. (Neutirchen.) II. 42.
Högelhaus, D. 69.
Högelwerd, z. H., Nk. III. 345 ss., 347, 348, 

360 ff., 366.
Höger, E. II. 42.
Högering, D . II. 784.
Hoggen, W. III. 368.
Högl, z. H., Fk. (Piding.) III. 359 ff.
------- (Teisendorf.) III. 362.
Höglau, W. III. 341.
H ö g lin g , Pd. 33, 49, 60 ff., 73.
Höh, E. III. 503.
Höhberg, E. I I I .  489.
Höhe, auf der, W. III. 450.
Hohenaich, W. 35.
Hohenaschau, Schl. III. 203 fs.
Hohenbachern, Fd. 416, 472 fs.
Hohenber cha ,  Pd. 152 fs.
Hohenberg, W. 685.
Höhenberg, D. (Lengdorf.) 207, 209.
— E. (Grafing.) III. 256.
— — (Schwindkirchen.) 225.
— — (S t. Georgen.) II. 682.
— Fd. (Niederaschau.) III. 203, 205, 207, 209.
— W. (Reichertsheim.) II. 169, 173. 
Höhenbergerhof, E. 152.
Hohenbergham, D. III. 383.
Hohenbrand, E. III. 21.
Hohenbruck, E. III. 619.
Ho h e n b r u n n ,  Pd. II. 625 ff. III. 90. 
Hohenbuch, D. III. 64.
Hohenburg, D. (Rieden.) III. 512, 550, 555.
— W., Schl.-C. (Lenggries.) III. 443, 445, 

447, 449.
Hohendilching, Fd. 33, 51, 53, 54, 56. 
Hohending, D. II. 587.
Hoheneckelkofcn,  Pd. 661, 698  ff. II I. 678. 
Hohened, W. 598.
Hoheneich, E. III. 246.
Höhenester, W. II. 682.

v



XXXIV Hohenkammer — Holzhansen.

Ho h e n k a mme r ,  Pb. 125, 126, 154 fs., 167. 
II I . 672.

Höhenkirchen, s. Kleinhöhenkirchen.
Hohenlehen, E. II. 32.
Hohe n l i n d e n ,  Pd. III. 107  fs., 541. 
Höhenmoos, Fd. II. 791, 798.
Hohenmosen, D. II. 767.
Hohe npe i s s e nbe r g ,  Pk. III. 12 sf., 22. 
H o h e n p o l d i n g ,  Pd. III . 4 7 3  fs., 484, 485, 

504, 505.
Höhenrain, D. (Kirchdorf b. Aibling.) 66.
— E. (Rott a. In n .) III. 555.
— Fd. (Münsing.) III. 607, 640, 642, 646.
— — s. Grohhöhenrain.
Hohenreut, W (Lenggries.) III. 443.
— unterm, W., C. (Lenggries.) III. 443, 446. 
Hohenschäftlarn, Fd. II I . 647, 649, 655. 
Höhenstein, W. II. 66, 68.
Hohenthan, Fd. 69, 71.
Hohenthann bei Kagen, E. II. 149, 150. 
Hohenwart, E. (Peiting.) III. 21.
— Kl. (Wenigmünchen.) 333.
— W. (Vilslern.) III. 501.
Hohenwiesen, W. III- 443.
Hohenzolling, Fd. II. 43, 46 sf.
Höher, E. II. 7.
Hoherding, W. III. 208.
Höhersteig, W. II. 785.
Höhfelben, D. II. 98.
Höhfurt, E. II. 590.
Hohhans, E. II. 98.
Höhl, E. III. 619.
Hohleilen, E. III. 216.
Hohlweg, E. (Rechtmehring.) III. 546.
— W. (Ruhpolting.) 558.
Hoibel, z. H. III. 469.
Hoimham, D. III. 345.
Hoiß, E. II. 19.
Höldering, W. 231.
Holenstein, E. 561.
Hölking, D. II . 779.
Holl, E. II. 791.
Höll, E. (Wang.) 99.
— W. (Kirchdorf b. Haag.) III. 529. 
Höllbauer, E. 15.
Höllberg, E. II. 573.
Höllenbach, z. H. 552, 555.
Höllenstein, E. II. 745.
Höller, E. III. 546.
Hollern, E. (Garching.) II. 502, 506.
— W. (Eching.) 422, 426.
Hollerthal, E. II. 33.
Höllhaslach, E. III. 368.
Holling, E. (Rohrdorf.) II . 791.
— W. (Wang.) 99.
Höllmühle, E. III. 255.
Hollreis, E. III. 491.
Höllrieglkreut, E. III. 544 ff.
Höllthal, E. (G ars.) II. 111.
4------(S t. Veit.) II . 598.
— W. (Peterskirchen.) II. 689.
------- (Seeon.) 607.
Höllwing, E. III. 345.
Holnburg, E. 207.
Holroth, E. II. 582.

Hölting, W. III. 473.
Holz, E. (Emmering.) II I . 246.
4------(Miesbach.) II. 33.
------- (Oberdorfen.) 220.
— W. (Breitbrunn.) 584. -
------- (Lenggries.) III. 443.
------- (Schliersee.) II . 51.
------- (S t. Wolfgang.) 237, 238.
------- (Wildsteig.) III. 34.
— z. H. (Lengdorf.) 207, 209.
— am, E. (Pang.) II. 768.
— — W. (Pang.) II. 768.
—  -----(Steinkirchen.) III. 484.
— im, z. H. (Tattenhausen.) II. 809. 
Holzanderl, E. 516.
Holzberz, D. III. 218.
Holzbrnnn, E. III. 391.
Holzbüchel, W. 67.
Holzdobl, E. 8.
Holzen, E. (Grassau.) 533.
------- (Peterskirchen.) II. 689.
— — (Ruprechtsberg.) III. 479.
------- (Schäftlarn.) III. 647.
------- (Schönberg.) II. 590.
------- (Tittmoning.) III. 405.
— Fd. (Holzen-Aßling.) III. 262, 26 4  fs.
— Kd. (Buch a. Erwach.) 673, 675, 676.
— W. (Babensham.) 82.
------- (G ars.) II. 111.
------- (Mettenheim.) II. 132.
------- (Reichertsheim.) II. 169.
------- (Riedering.) II. 784.
— — (Schnaitsee.) II. 695.
-------(Sölhuben.) III. 219.
------- (Vilslern.) III. 500.
------- (Wolfersdorf.) 23.
Holzcnhilgen, W. II. 689.
Holzer, E. (Au.) 40.
------- (Nandlstadt.) 15.
------- (Vilsheim.) 706.
Holzerhof, E. 485.
Holzforster, E. 706.
Holzgaden, E. III. 513.
Holzgader, E. 95.
Holzgarten, E. 175.
Holzgasse, E. II. 84.
Holzgörgl, E. 6.
Holzhainzel, E. III. 345.
Holzham, D. (Halfing.) 601.
------- (Neubeuern.) I I . 756.
------- (Ottersing.) III. 315.
— E. (Ampfing.) II. 84.
— W. (Rechtmehring.) III. 546. 
Holzhanns, E. 497.
Holzhans, E. 16.
Holzhausen, D. (Aibling.) 35.
------- (Anger.) III. 345.
------- (Kay.) III. 388.
-------(Kienberg.) II. 636, 689.
------- (Otting.) III. 354.
------- (Tüntenhausen.) 72.
------- (Vachendorf.) 575.
— E. (Grünthal.) 95.
------- (Pürten.) II. 161.
— Fd. (Bruck.) 256, 264. II. 484.



Holzhausen — Hössenthal. XXXV

Holzhäuser,, Fd. (Münsing.) III. 640, 042, 646.
4------(Teisendorf.) III. 362 ss., 367.
------- (Thanning.» III. 491, 601, 657, 658, 661.
— Kd. (GriesstättO 91, 92.
— — (Schweidenkirchen.) 3, 20. 22, 25.
— Pd. 661, 680, 702  ff.
— W. (Flossing.) II. 102.
------- (Neuching.) III . 118.
— — (Salzburghofen.) 737.
Holzhüuseln, W. (Kirchdorf b. Haag.) III. 529.
------- (Oberbergkirchen ) II. 582.
------- (Steinhöring.) III. 271.
Holzhäuser, W. 6.
Holzhäusl, E. (Oberhaching.) II. 639
------- (Rechtmehring. > III. 546
------- (Schwindkirchen.) 225.
------- (Stephanstirchen.) II. 595.
— W. (Moosen.) III. 475.
------- (Peterskirchen.) II. 689.
Holzhäusle, z. H. III. 127.
Holzhänsln, W. (Altenfraunhofen.) 667.
------- - (Holzhausen.) 702.
------- (Hörgertshausen.) 497.
------- (Pfronbach.) 384.
------- (Schweinersdorf.) 516.
------- (S t. Wolfgang.) 238.
— z. H. (Gars.) II. 111.
------- (Schweidenkirchen.) 20.
Holzheu, W. III. 475.
Holzhof, W. 4.
Holzhopf, E. III. 70.
Holzkirchen, Fd. (Pfaffenhofen a. Parsberg.) 

II. 484, 509, 531, 532, 535, 541.
— M. II I . 286, 295, 298  ff., 305.
Holzkling, E. III. 546.
Hölzl, E. (Schliersec.) II. 51.
------- (Tittmoning.) III. 406.
— W. (Lohkirchen.) 567.

- z. H. (Baierbach.» III. 469.
Holzlehen, E. 204.
Holzleiten, E. (Traunstein.) 542.
— W. (Pöbing.) III. 25.
Holzleithen, W. II. 779.
Hölzling, D. II. 98. III. 679.
Holzmaier, E. 18.
Holzmann, E. (Altenfraunhofen.) 667.
------- (Akte!.) III. 517.
------- (Eching.) 678.
— — (Grünlegernbach.) 199.
------- (Hofkirchen.) 204.
------- (Hörgertshansen.) 497.
------- (Oberneukirchen.) II. 146.
------- (Oberwarngau.) III. 305.
------- (Schnaitsee) II. 694.
------- (Vilsheim.) 706.
— W. (Rohrdorf.) II. 792.
— hinterm Holz, E. (Moosen.) III. 475. 
Holzmannstätt, E. III. 517.
Holzmarx, E. III. 246.
Holzmeister, E. III. 345.
Holzmichl, E. 199, 203.
Holzmühle, E. (Auftirchen a. Amper.) 253.
4------(Oberbergkirchen.) II. 583.
------- (Vilsheim.) 706.
— W. (Schnaitsce.) II. 695.

Holznachbarn, W. 237.
Holzöd, E. III. 529.
Holzolling, Fd. II. 4.
Holzried, D. III. 73.
Holzschnell, W. III. 387.
Holzschuster, E. 390.
Holzstraß, E. II. 566.
Holzstrogen, W. 398.
Holzweber, E. (Isen) III. 111.
— W. -Kay.) III. 387.
Hömark, E. II. 689.
Homating, E. 219.
Homberg, E. III. 546.
Homer am Holz, E. 398.
Honan, D. 604.
Höning, D. 398.
Hönning, E. II. 563.
Höperting, D. 543.
Hopfen, W. 69.
Hopfenau, W. 278.
Hopfgarten, D. (Schnaitsee.) II. 695.
— E (Au a. Inn .) II. 88.
------- (Höslwang.) 598.
Höpfing, E. II. 587.
Höpfling, W. 561.
Hoppenbichl, E. II. 768.
Hörafing, D. III. 376, 378.
Hörbering, E. III. 351.
Hörbersdorf, W. 4.
Hörbstorf, D. 543.
Hörenzhausen, Fd. 144, 146 ff, 416. 
Hörgassing, W. III. 368, 375.
Hörgen, Kurz- und Lang-, W. III. 550. 
Hörgenau, W. 667, 669.
Hörgenbach, W. (Hirtelbach.) III. 145.
-------(Vierkirchen.) 188, 191, 192.
Hörgering, D. 561.
Hörgersberg, W. 371 ff.
Hörgersdorf, D. (Mauern.) 505, 503
— Exd. (Eschelbach.) 338, 371. 
H ö r g e r t s h a u s e n ,  Pd. 9, 15, 483, 4 9 7  ff.,

503, 514.
Hörgolding, E. II. 649.
Hörlkam, D. 685.
Hörmannsdorf, D. III. 231.
Hörmannstätten, D. II. 694.
Hörmating, W. 72.
Hörmetsham, W., C. III. 391, 393.
Horn, E. I I I . 403.
Hornau, D . 64.
Hornberg, E. III. 438.
Hörndl, E. (Altfraunhofen.) 667.
------- (Wall.) II . 66.
Hörneck, W. II. 555.
Hornist, W. III. 383.
Hornstein, D., C. III. 626, 631.
Hörpoint, E. III. 334.
Hörpolding, D. II. 682.
Hörzing, E. (Peterskirchen.) II. 689.
— W. (Tittmoning.) III. 405.
Hörzing, W. (Traunwalchen.) 567.
Hörwarth, W. III . 530.
Höslfnrt, z. H. III. 255.
H ö s l w a n g ,  Pd. 581, 682, 598  ff.
Hössenthal, E. II. 66.



XXXVI Hoswasch — Iah» .

Hoswasch, W. III. 550.
Hottelkam, W. 667.
Höttenau, W. II. 753.
Hottenberg, E. II . 566.
Hötzelsberg, W. III. 208.
Hötzenhausen, Fd. 416, 445, 447.
Hötzing, E. (Herbering.) II. 563.
— W. (Lohkirchen.) 566.
------- (Prien.) II I . 208.
Hötzling, W. 720.
Howaschen, D. (Fraheim.) II. 107-
— W. (Heldenstein.) II. 116.
Hub, D. (Velden.) III. 488, 491.
— E. (Grüntegernbach.) 199, 203.
------- (Irschenberg.) 11. 19.
------- (Prutting.) II. 779.
— — (Reichertsheim.) II. 169.
------- (Steinhöring.) III. 271.
------- (Weildorf.) III. 376.
— W. (Erharting.) II. 98.
------- (Forstinning.) III. 103.
------- (Gars.) II . 111.
------- (Glonn.) III. 250.
— — (Hart.) 541.
— — (Kirchdorf b. Aibling.) 64.
- -  — (Lengdorf.) 207.
— - (Rieden.) III. 550.
------- (Schnaitsee.) II. 695.
------- (Schönberg.) II. 590.
------- (Schwindkirchen.) 225.
— — (St. Wolfgang.) 237.
------- (Velden.) I I I . 490.
------- (Wang.) 99.
Huben, W. III. 216.
Hubenstein, D. III. 475, 477.
Huber, E. (Neukirchen.) II. 43.
— am Gattern, E. (Tittinoning.) III . 406.
— am Holz, E. (Kirchdorf b. Haag.) III. 529.
— am Moos, W. (Pfronbach.) 384.
— zu Hneb, E. (Margarethenried.) 502.
— zu Oed, E. (Törring.) III. 413.
Hneb, D. (Teisendorf.) II I . 362.
— E. (Oberdorfen.) 219.
------- (Salzburghofen.1 737.
------- (Tölz.) III . 450.
— — (Vachendorf) 575.
— W. (Aibling.) 35.
------- (Baierbach.) III. 469.
------- (Jsm.) III. 111.
------- (Niederaschan.) III. 203.
Huebfranz, E. 20.
Hubn, W. (Prien.) III. 208.
Hubstetten, E. 673.
Huch, E. 225.

Jackerbauer, E. III. 490. 
Jackhub, W. II. 146. 
Jäger, E. II. 30.
— in der Etz, E. 607. 
Jägeralm. III. 327.

Huchenhäusl, E. 225.
Hucking, W. III. 368.
Hudelberg, E. (Bittenhart.) II. 583.
------- (Moosen.) I I I . 475.
Hndlhub, E. III . 46.
Hufnagel, E. II. 66.
Hufnagelreit, W. 514.
Hufschlag, D. 542.
Hüll, E. (Gerolsbach.) III. 46.
------- (Obertaufkirchen.) II. 150.
Humbach, Fd. III. 420 fs., 424, 430. 
Humersberg, W. III. 139.
Humhausen, W. 575.
Humkling, W. II I . 362.
Hummel, s. Oberhummel.
Hummelberg, W. 720.
Hummelhauser, E. 40.
Hummelsberg, W. II. 66.
Hundberg, D. II. 121.
Hundham, D. (Elbach.) II. 7, 9.
------- (Niedertaufkirchen.) II. 573.
— W. (Rechtmehring.) III. 546.
------- (Rohrdorf.) II. 792.
------- (S t. Veit.) II . 597.
Hundseck, E. II. 686.
Hundshof, E. 371.
Hundsmiethling, W. 211.
Hundsöd, E. (Isen.) I I I .  111.
------- (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
Huudsruck, W. 225.
Hungeran, E. II I . 491, 503. 
Hungerberg, E. III. 256.
Hungerham, W. III. 501.
Hungersöd, E. II. 563.
Hunstall, Alm. III. 327.
Hüpferling, E. 706.
Huppenberg, Fk. III. 438 ff., 442.
Hurt, W. 567.
Hurtöst, W. 567.
Hut, E. III. 473.
Hutberg, E. 371.
Hutgraben, E. III. 158.
HM , E. (Haslach-Traunstein.) 542.
— W. (Grabenstätt.) 530.
Hüttelau, W. III. 406.
Hütten, E. II. 170.
Hüttenfnrth, W. 677.
Hüttenschneider, E. III. 240.
Huttenstätt, D. II. 111.
Hütter, E. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530
------- (Schwinbkirchen.) 225.
Hütting, W. II. 704.
Hutzenau, W. 558.

Z.
Jägerbauer, E. II. 33. 
Jägerhaus, E. II. 499. 
Jägerhäusl, E. 40. 
Jägersdorf, Fd. 11, 13, 15. 
Jahn, W. 542.



Jaibing — Jrrenberg. XXXVII

Jaibing, Fd. 211, 214, 218.
Jaibling, D . 128.
Jakob-Rettenbach. Fk. 211, 214, 218. 
Jakobsberg, Fd. 33, 72 ff. II I . 671. 
Jakobsbenern, Exd. 70. III. 22b, 2b0, 252, 

255.
Jakobshub, E. II. 578.
Jakobsneuharting, Fd. III. 226. 262, 264, 267. 
Jakobspoint, E. III . 403.
Jaretzöd, D. 35.
J a r z t ,  Pd. 126, 141, 145, 152, 160 ff. III. 

672.
Jasberg, Nk. III . 315 ff.
Jbler, E. III . 490.
Icking, Fd. III. 612, 614, 617.
Jechling, D. III. 345.
Jedenhofen, Kd. 126, 188, 193.
Jedling, W. II. 19.
Jedlinger-Mühle, E. II. 20.
Jegling, W. III. 391.
Jenbach, W. 40.
Jenhofen, Fd. 698, 699, 701.
Jenseits (Enter) der Isar, W. III. 443. 
Jepolting, W. 604.
Jepperting, E. II. 578.
J e s e w a n g ,  Pd. 247 ff., 289, 301 ff.
Jeßling, W. 238.
Jettenbach, D. tGrünthal.) 81, 95 ff. II . 78.
-  l. I . ,  W. (Wirten.) II. 161.
Jettenhansen, W. III. 632.
Jettenleiten, E. II I . 399.
Jettenstetten, Fd. III. 491, 494, 499.
Jettern, E. 555.
Jet zendor f ,  Pd. 167. III. 39, 40, 50, 51 ff.,

68.

Jexhof, E. 256.
Jgelsbach, W. III. 368.
Jglberg, D. II . 587.
Jglgais, E. III . 362.
Jlchberg, W. III. 34.
Ilching. W. II I . 226, 278, 281.
Jllman, W. 555.
Ilmberg, Fk. III. 70 ff.
I l m m ü n s t e r ,  Pd. 169, 170. III. 39, 56 ff., 

65, 71.
Ilmried, Fd. III . 56, 57.
Jlzham, D. 634.
Jmberg, W. III. 308.
Jmbnchs, W. II. 19.
Jming, D. (Herbering.) II. 563, 566.
-  W. (Oberbergkirchcn.) II. 583.
Jmling, W. 601.
Jmmenfeld, E. II. 19.
Jmpleiten, E. III. 619.
Jmstüttcn, E. II. 695.
J n d e r s d o r f ,  Pd. 125, 164. II. 343 ff. III.

42, 48, 146, 148 ff., 160, 189.
Indorf, Kd. 337, 339.
Jnfang, W. 558.
Jngelsberg, D. III . 277, 282.
I n g o l s t a d t ,  S t. 652.
Inhausen, W. II. 675.
I n k o f e n ,  Pd. 3, 8 ff. II I . 670.
Jnnach, W. III. 539, 541.
Jnneberg, W. III. 359.

Jnnerlehen, E. 528.
Jnnerpietelbach, Fd. III. 111, 113, 117, 123. 
Innerthann (Niederthann), Kd. (Schönan, jeüt 

Tüntenhausen.) 69. III. 671.
Jnnerwald, W. III. 216.
Jnnhause», Fd. 144 ff„ 416.
Inning am Holz, Fd. 231, 234.
Jnnkofe», W. 64.
Innthal, D. (Prutting.) II. 779, 782.
— W. (Wirten.) II. 161.
Jnzelham, W. II. 590.
I n z e l l ,  Pd. 552 ff., 578. 41. 720, 731. III. 

677.
J n z e m o o s ,  G r o ß - ,  Pd. 164 ff. II I. 672, 

673.
— Klein-, W., Nk. (Jnzemoos.) 164 ff. II I . 

673.
Jnzenheim, D. II. 779, 783.
Jnzing, W. III . 413.
Inzkofen, Kd. 484, 516.
Jochberg, z. H. 552.
Johanneck, Fd. 419. III. 64 ff. 
Johannesbergham, K. (Geisenhausen.) 661, 685, 

688, 692.
Johanneskirchen, Fd. (Oberföhring.) II. 609, 

610, 636, 687, 639.
— Fk. (Ruprechtsberg.) III. 467, 479 ff., 488. 
Johann-Nepomuk-Eapelle. 111. 
Johann-Rettenbach, Fk. III. 475 ff., 478. 
Johannsbergham, W. 685.
Johann- und Paul-Capelle. 111.
Jolling, D. 595, 597.
Joppenpoint, W. III. 525.
Josephsburg, W. II. 617, 621, 622.
Josephsthal, D. II. 51.
Jppenberg, E. 702.
Jrgarting, W. III. 208, 214.
Jring, W. II. 694.
I r l ,  D. II. 582.
Irlach, D. (Steinkirchen.) III. 484.
— E. (Eveuhausen ) 89.
— — (Frasdorf.) III. 199.
— -  (Haslach-Traunstein, jetzt Vachendorf.) 

543. III. 676.
— W. (Flintsbach.) II. 739.
------- (Geisenhausen.) 685.
------- (Prutting., II. 779.
------- (Vachendorf.) 575.
Jrlacher, E. III. 362.
Irlbach, E. II. 714.
Irlberg, z. H. III. 345.
Jrlham, W. (Obing.) 604.
------- (Wang.) 99)
Jrlheim, D. II. 582.
Jrlhub, E. 635.
Jrling, E. (Kirchdorf L. Haag.) III. 530.
— W. (Baumburg.) II. 669.
Jrlmeir, E. 225.
Jrlpoint, W. II. 703.
Jrlwirth, E. 225.
Irnkam, W. III. 219.
Jrrach, E. III. 469.
Jrrbach, E. II . 597.
Jrreck, E. III. 489.
Jrrenberg, E. 50.



XXXVIII Jrrenecker — Karbaumer.

Jrrenecker, E. 84.
Jrrling, W. II . 169.
Jrrthal, W. II I . 489.
Jrschberg, E. 667.
Irschen, D. III. 197.
I r s c h e n b e r g ,  Pd. 33, 41, 49, 97. II. 4, 

19 ff. III. 679.
Jrschenhani, W. II. 703.
Irschenhausen, Fd. III. 648, 650, 655.
Irsing, Fk. II. 667, 669, 682 fs.
Jsareck, W. Schl.-C. 520 fj. III. 675.

Kafling, W. 720.
Kafterbaum, W. 604.
Kagen, D. (Buchbach.) II. 555.
— W. iRattenkircheu.) II. 167.
— — (Reichertsheim.) II. 169.
Kager, E. (Herbering.) II. 563.
------- (Nicdertaufkirchen.) II. 573.
------- (Palllng.) III . 391.
Kagerer, E. III. 530.
Kahlreit, E. III. 391.
Kaholz, E. III . 413.
Kai, E. II. 597.
Kaidach, W. 225.
Kainan, E. II. 146.
Kainan, W. II. 689.
Kaiudl, am, z. H. II. 675.
Kaindlii, W. 685.
Kainerding, W. 541.
Kainerting, W. II. 573.
Kainöd, E. II. 695.
Kainrad, W. 15.
Kainrading, D. II. 587.
Kainzenbad, W. III. 593.
Kaiser, E. II. 42.
Kaisersberg, E. III. 91, 95.
Kaishof, W. II. 66.
Kälberschwaig, E. III. 27.
Kalcher, E. II. 32.
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Kalkgrub, E. III. 208.
Kalkofen, E. (Bernau.) III . 197.
------- (Egern.) II I . 2875
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Kalten, E. II. 20.
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Jsenmühle, E. II. 116.
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585.
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Kaltner, E. II. 20.
Kalvarienberg, E., W.-C. III. 443, 446. 
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Kapfing, D. (Vilsheim.) 661, 706, 708, 710.
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Karlstein, Fd. II. 720, 723, 725.
Karlswerk, W. 607.
Karpfhofen, D. III. 148.
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Kerschbanm, W. II. 111.
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Kiefer, D. II. 753.
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— Fd. (M aria Dorfen.) 211, 214, 219. 
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Kindlbnch, E. II. 555.
Kindler, E. 57.
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— bei H a a g ,  Pd. 239. III. 529 ss., 533 ff. 
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Kirchisen, K. II. 574.
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Kirmaier, E. II. 714.
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Kistlmühle, E. 225, 231.
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— W. (Rieden.) III. 550.
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Kitzenthal, E. II. 675.
Kitzing, D. 590.
Kitzler, E. II. 689.
Kitzlerhäusl, E. II. 689.
Klachlhub, E. 225, 231.
Klaffenbach, W. III. 443.
Klasfinnhle, E. III. 406.

Klaflehen, E. II. 42.
Klais, W. III. 584, 589.
Klapf, E. 555.
Klarer, E. II. 30.
Klarermühle, E. II. 30.
Klasenbauer. E. III . 290.
Klaus, E. (Bergen.) 526.
-  W. (Grassau.) 532.
-  -  (S t. Wolfgang.) 237, 240, 242.
Klause, W. (Geisenhausen.) 685.
— L. Wallenburg, E. II. 42.
Klausen, E. (Frasdorf.) III . 200.
— W. (Hohenpeissenberg.) II. 12.
Klausenbcrg, E. 662.
Klausner, E. III. 529.
Klausschuster, E. III. 272.
Klebham, W. III. 383.
Klebing, W. (Rattenkirchen.) II. 167.
------- (Salzburghofen.) 737.
Kleeberg, E. III. 501.
Kleeham, W. III. 368.
Kleham, W. 528.
Kleinaich, W. III. 383.
Kleinaigen, W. III. 469.
Kleiuarshausen, W. III. 43, 45, 46. 
Kleinaschau, D. III. 246.
Kleinaumann, E. 40.
Kleinbachern, D. 472, 474.
Kleinbamer, E. II. 43.
Klcinberg, z. H. II. 762.
Kleinbergheim, W. 604.
Kl e i nbe r ghof en ,  Pd. III. 40, 138, 153  ss. 
Kleindingharting, Kd. III. 632 f.
Kleindorf, W. 516.
Kleinegelsee. W. II I . 421.
Kleineichcnhausen, D. III. 636.
Kleineisenbach, W. 449.
Kleinfang, E. III. 489.
Kleinfrauenried, E. 40.
Kleingerstetten, W. 737 
Kleingoldberg, E. II. 689.
Kleinhadern, D. II. 512.
Kleinhalmannseck, E. 40.
Kleinhartpenning, Kd. III. 294, 295, 297. 
Kl e i nhe l f endor f ,  Pd. 45. III . 671. 
Kl-inhesselohe, E. II. 548.
Kleinhiebing, E. II. 573.
Kleinhochhaus, E. I I .  43.
Kleinhöhenkirchen, Wk. 33, 51, 53, 54. II. 69.

III. 311, 312, 671.
Kleinhöhenrain, Fd. 64, 65.
Kleinholling, E. II. 791.
Kleinholzen, E. m. W.-C. II. 780, 784, 787, 

790, 806.
Kleinholzhausen, Kd. 41, 43, 44.
Kleinhub, E. III. 46.
Kleinhündelbach, W. 386.
Klein-Jnzemoos, s. Jnzemoos.
Kleinkatzbach, K. 210, 213, 219.
Kleinkirchberg, E. 40.
Kleinköchelheim, W. 204.
Kleinlehen, E- (Velden.) III. 490.
-------(Wall.) II. 66.
Kleinnöbach, W. 445, 448 
Kleinornach, D. 604.
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Kleinpalmberg, E. III . 46.
Kleinpienzenau, Fd. II. 42, 45, 50.
Kleinreit, E. III. 391.
Kleinrohrsdorf, W. 69.
Kleinschafhansen, W. III. 503. 
Kleinschmaderer, E. 40.
Kleinschopf, E. II. 42.
Kleinschwindau, D. 238, 240.
Kleinseeheim, D. II. 42.
Kleinstadel, E. III. 503.
Kleinstocka, W. III. 473.
Kleinstürzelham, D. 390.
Kleinthalham, W II. 568.
Kleinthalheim, D. 390.
Kleinvelden, W., Nk. III. 489, 492, 498. 
Kleinviecht, Kd. 459, 462, 464.
Kleinweil, Kd. III. 598, 599. 
Kleinwimpasing, D. 232.
Kleinvohbcrg, E. III. 490.
Kleinwolfersdorf, W. 6.
Kleiterhof, E. II. 631.
Klesham, D. III. 473, 475.
Klesheim, W. II. 531.
Kletham, D. 339.
Kletzenöd, W. III. 491.
Kletzl, E. (Teisendorf.) NI. 361.
Kling, D. (Schnaitsee.) II . 695.
— E. (Oberdorfen.) 220.
Klingenbrunn, E. III. 490.
Klinger, E. III 546.
Kloiber, E. (Tölz.) III. 450.
Kloo, E. II. 30.
Klosterfeld, W. 91.
Klosterhof, E. 528.
Klugham, W. II. 689.
Klugheim, E. (Fraheim.l II. 107.
— W. (Flossing.) II. 102.
Knaben, W. III. 406.
Knapp, E. III. 450.
Knappenfeld, D. (Siegsdorf.) 561.
— E. (Surberg.) 565.
Knapper, E. III. 362.
Kneißl, E. III. 391.
Kneisting, E. III. 490.
Knogel, W. (Prutting.) II. 779.
------- (Ruhpolting.) 558.
------- (Teisendorf.) III. 362.
Knoger, W. II. 106.
Knogl, E. (Emmering b. Grafing.) III. 216.
------- (Grafing.) III. 256.
...  W. (Grassau.) 533.
Knollen, zum, E. III. 290.
Knotzenberg, W. 225, 231.
Kobel, E. (Schnaitsec.) II. 694.
— W. (Rieden., III. 551.
— z. H. (Hochstätt.) II. 751.
Kobelberg, D. III. 551.
Kobl, W. III. 491.
Koblerbauer, E. III. 561.
Kochbaner, E. 384.
Köchbrunn, E. 49.
Kochgrnb, E. 685.
Köck, E. 40.
Kogel, E. (Neukircheu.) II. 42.
— W. (Haag.) III. 525.

Kögelsberg, E. III. 322.
Kogl, E. (Großholzhausen.) II. 745.
— W. (Hechenberg.) III. 434.
Kogler, E. 40.
Köglhäusl, E. II. 32.
Kögning, Fd. (Steinkirchen.) 387. III. 467, 

484 'ff., 488, 504.
Köhl, W. 89.
Kohlbrenn, E. III. 354.
Kohlbründl, E. III. 250.
Köhler, E. 204.
Kohlgrub, E. iHöslwang.) 598.
------- (Schnaitsec.) II. 695.
— Pd. III. 15 ff.
— W. (Rohrdorf.) II. 792.
Kohlhauf, E. II. 784.
Kohlhanfen, W. III. 443.
Kohlhäusl, E. III. 345.
Kohllenz, E. III. 240.
Kohlmühl, E. 238.
Kohlmühle, E. III. 70.
Köhlner, E. III. 530.
Kohlstadt, z. H. III. 46.
Kohlstatt, D. (Kiefersfelden.) II. 753.
------- (Sölhuben.) III. 218.
— E. (Ainring.) III. 341.
— W. (Niederaschau.) III. 203.
Kohlwies, E. 207.
Koj, W. III 203.
Kolbenberg, E II. 20.
Kolber, z. H. 35
Kolbermoor, Fd., fetz >Exd. 35, 38. III. 670. 
Kolbern, E. III. 636.
Kolberstatt, W. III- 362.
Kolbing, D. (Griesstätt.) 91, 93.
— — (Walpertskirchen.) 398.
— Kd (Lafering fTanfkirchen v, W.f.) II . 121, 

127 130.
— W. (Schnaitsee.) III. 694.
Kolböd, E. III. 542.
Kollbach, D. (Aspach.) III. 41, 52, 68.

- Pd. 141, 155, 166  ff.
Koller. E. 40.
Kollerer, E. (Surberg.) 566. I I I .  677. (Ist statt 

Kellerer zu lesen.)
Köllern, W III. 431.
Kollersdorf, D. 497, 500.
Kölling, D. 399.
Kollmann, E. (Frasdorf.) III. 200.
— — (Gündelkofen.) 491.
Kollmannsberg, W. III. 479.
Kollmannseck, E. II. 573.
Köllnberg, E. I I I .  469.
Kolmhof, E. III. 51.
Köln, Ober- und Unter-, E. I!. 762.
Kolstatt, E. 526.
Kö n i g s d o r f ,  Pd. III. 436, 438 ff., 440, 458. 
Königfee, z. H. 107.
Königsfeld, E. 475 
Königsreut, W. 702.
Königswart, E., C. III. 551, 552, 555. 
Königswiesen, K. II. 535, 536, 540. 
Königswinkel, W. 237.
Könnering, E. 604.
Konrading, D. II  566.
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Köpfelsberg, W. III. 368.
Köpfecl, E. II. 42.
Kopföd, W. III. 539.
Kopfsburg, Schl. 197, 209, 210.
Kopfsöd, W. III. 111 
Köppcl am Moos, E. II. 613.
Koppeln, E. III. 387.
Korhalden, W. III. 489.
Kornau, W. 91.
Kornberg, D. III. 516.
Kothaich, D. 732.
Kothbach, W. II. 555.
Kothbrünning, W. III. 376.
Kothhof, W. II. 52.
Kothholz, E. 237.
Kothingdorfen, W. II . 555 
Kothinried, E. 490, 493.
Kothlehen, E. (Isen.) III. 111.
------- (Velden.) III. 489.
Kothöd, E. (Kienberg.) II. 686.
— W. (Prien.) III. 208.
K o t t a l t i n g ,  Pd. 249, 304 ff.
Kottgeisfersing, Fd. 249 f., 30 7 ff.
Kottmühle, E. III. 255.
Kotzing, W. 543.
Kötzing, E. 541.
Kötzler, W. III. 362.
Krnfting, E. II. 167.
Kraggenau, W. III. 15.
Kragliug, W. II. 785.
Krahani, D. 200, 203.
Ärahbichl, E. 35, 94.
Krähhauser, E. 494.
K r a i b u r g ,  M. II. 84, 94, 121 ff., 162. III. 

680
— W. (Lafering fTauskirchen v. W .P) II. 121. 
Krailing, W. III. 121.
Krailling, Fd. s. Greiling.
Kraimoos, D. 543.
Kram, E. III. 290.
Kraiß, W. III. 271.
Kramacker, W. III. 354.
Krämer, E. II. 33 
Kramerberg, W. III. 539.
Krammerting, E. II 595.
Kr a n z b e r g ,  Pd. 152, 416, 450, 465  ff
— W. (Abens.) 4.
Kranzer, E. (Au.) 40.
— W. (Lenggries.) III. 443.
Kranzla, E. III. 199.
Kratzberg, E. II. 694.
Krahbüchl, W. II. 694.
Kratzen, W. III. 479.
Kratzerinbach, W. 25.
Krätzer, E. 40.
Kratzham, E. 6.
Kräusberg, W. II. 52.
Kräutel am Berg, E. II. 669.
Krautenbach, E. III. 368.
Krautenberg, W. III. 368.
Krauthof, E. II. 42.
Krautloder, E. 555.
Krautthal, E. III. 530.
Kraxen, E. 598.
Kraxensteig, E. III. 345.

Kranmoos, D. III. 197.
Kreil, E. II- 762.
Krein hinter'm Stein, E. II. 12.
Kreinwinkel. E. III. 351.
Kreit, E. (Gerolsbach.) III. 46.
------- (Oberaudorf.) II. 762.
— W. (Gündelkofen.) 494.
------- (Riedering.) II. 785.
------- (Wildsteig.) III. 34.
Kreith, E. (Eschelbach ) 371.
— W. (Sölhuben.) III. 218.
Kreithof, E. III. 161.
Kreitle, E. III. 34.
Kreitmann, E. 362.
Kreituer, E. II. 12.
Kremping, E. II. 590.
Kremshof, W. III. 51.
Kremshub, E. III. 489.
Kremsroth, E. II- 582.
Krehenberg, E. III. 362.
Krehöd, E. II. 714,
Kressiermühle, E. III. 103.
Kreut, D (Hohenlinden.) III. 107.
— — (Reichertshausen.) III. 70.
— E. (Kranzberg.) 465.
-------(Schlehdorf.- III. 598.
— — (Schliersec.) II. 52.
— W. (Königsdorf.) III. 438.
------- (Paunzhausen.) III. 64.
------- (Peiting.) III. 21, 23.
Kr e u t h ,  Pd. III. 286, 301 fs.
Kreuz, Fk. (Egmating.) III. 239, 241, 244.
— W. (Maitenbeth ) III. 539.
------- Nk. (Velden. III. 489, 492, 499.
Kreuzbichl, E. (Sölhuben.) III. 218.
— Nk. (Dietramszell.) III. 420 ff., 422, 429. 
Kreuzester, E. 82.
Kreuzholzen, W. 490, 493 
Kr euzhol zhaus en ,  Pd. 126, 132, 171 ff., 

260.
Kreuzhnber, E. II. 20.
Kreuzpoint, W. II. 98.
Kreuzpnllach, Fd. II. 610, 639 fs., 645. III. 

607.
Kreuzstraße, E. (Frasdorf.) III. 200.
------- (Gmund.) 290.
— W. (Au.) 40.
— — (Feldkirchen.) 51, 55.
------- (Schleißheim L.) II. 494.
Kreuzweg, z. H. III. 612.
Kreuzwirth, E. II. 502.
Kriegsstett, D. II. 566.
Krimmelbach, W. II. 149 
Krimming, W. III. 208.
Krinning, E. (Irschenberg.) II. 19.
— W. (Lengdorf.) 207.
Kripplstädt, E. 35.
Kroit, W. III. 516, 521.
Kromberg, E. II. 107.
Krön, E. II. 566.
Kronacker ,  Pd. III. 90, 107 ff.
Kronau, Fd. 33, 67, 68.
Krönan, W. III. 12.
Kronawitt, W. 733.
Kronberg, E. (Garching a. Alz.) II. 680.



Kronberg — Lacknergütl. XI.1II

Kronberg, E. (Isen.) III. 111.
-------- (Vachendorf.) 575.
------- (Vilslern.) III. 501,
— W, (Flintsbach.) II. 7Z9.
------- (Höslwang.) 598.
------- (Moosen.) III. 475.
— am, z H. (Kirchdorf b. Haag ) III. 529. 
Kronbüchel, E. 555.
Kronbüchl, W. 67.
Kroneck, E, 530,
Kröner, E. III. 25.
Kronsdorf, D. 6.
Kronsöd, E. (Dorfen.) 211.
------- (Hofkirchen.) 204.
------- (Maitenbeth.) III. 539.
Kronsiaude, E. II. 784.
Krouwidicapelle in That. II. 80.
Kronwintel, D. (Nandlstadt.) 15.
— E. (Mauern.) 505.
— Kd. (Eching.) 661, 677, 679, 680, 684. 
Kronwinkl, W, III. 489.
Kronwitt, D. 40.
Kröpfel, E. III. 345.
Krottenhaus, E. II. 784.
Krottenmühle, E. II. 779.
Krottenthal, E. (Baierbach.) III. 469.
— W. (M aria Dorfen.) 210.
------- (Steinkirchen.) III. 484
------- (Waakirchen.) III . 334,
------- (Wambach,) III. 503.
Krötzing, E. III. 406,
Kruchenhausen, D. 533.
Krückelham, W, 97.
Krug, E. II. 33.
Krügelsteinsruh, z. H. 454.
Krüglan, E. III . 491.
Krügling, D. 45, 48.
Krngsberg, W. II. 598.
Krngsöd, W. III. 490.
Krumbach, E. (Irschenberg.) II. 20. 
Krnmmengraben, z. H. III. 27.
Krün, Fd. (Mittenwald.) III. 584 f., 589.
— W. (M aria Dorfen.) 210,
Krutt, E. III. 246.
Kübling, E. II. 723.
Kucheln, D. 532.
Kuchenried, E. 253.
Kugelbach, E. II. 723.
Kugelmühle, E. II. 111.
Kngelstadt, W. III. 111.
Kngelthal, D. III. 413.

L.
Laab, W. II. 704.
Laban, W 558.
Labenbach, W. 558.
Labering, D. II. 686.
Labersberg, D. III. 46.
Lack, W, III. 208.
Lacken, D. (Maitenbeth.) III. 539.
— E. (Ensdorf.) II. 94

Kuglern, W, 399.
Knglhäusl, E. 225.
Küham, E. 95.
Kühberg, E. (An.) 40.
------- (Teisendorf.) III, 362.
— W. (Engelsberg,) II. 675.
------- (Isen.) III, 111.
Kühha m,  Pd. II. 116.
Kühlehen, E. II. 66 
Kühleiten, E. 560.
Kühloh, E. III. 489.
Kühner, E. 225.
Kllhnhausen, Fd. 453, 465, 466, 469.
Kühzagl, W. III. 287.
Kulbing, D. (Laufen.) 720.
— W. (Glonn.) III. 250.
Külsöd, W. III. 525.
Knmberg, E. (Grammelkam.) 696.
— W. (Fridorsing.) II I . 383.
Kummereck, E. 200.
Kummerloh, E. 84,
Kumpfmühl, E, (Ebersberg.) III. 231.
— — (Rechtmehring.) III. 546.
------- (Teisendorf,) III, 362.
— W, (Prien ) III. 208.
Kumpfmühle, E. (Anfkirchen a. Maisach.) 253.
-------(Buchbach.) II. 555.
-------(Graminelkam.! 696.
-------(Weildorf.) III, 376.
— W. (Attel.) III. 516.
------- (Herbering.) II. 563.
------- (Schönberg.) II. 590,
Kundschaft, E. II. 102.
Knnhausen, W. 696.
Künhausen, D. 732.
Knnstwadl, E- 25.
Kunterweg, Wk. 115 fs.
Knperstatt, E. III. 490.
Kurf, D. 595.
Kürnberg, Vorder-, Hinter-, Ober-, Unter-, W 

III. 25,
Kurz, E. II, 762.
Kurzbach, W. 702.
Kurzenberg, W. III. 294.
Kurzenried, W. III. 21.
Kurzmühle, E. II. 149.
Kurzstätt, E. III. 513,
Kuttenreit, E. II, 79.
Kutterau, E, III. 413,
Kutterling, D. 40.

Lacken, E. (Grafing.) III. 256. 
— W. (Lengdorf.) 207.
------- (Reichertsheim.) II. 170.
------- (Teisendorf.) III. 362.
Lackenbach, D. 732.
Lackermann, E. 678.
Lackner, E. II, 146.
Lacknergütl, E. III, 516.



XI.IV Ladenbach — Lechen.

Ladenbach, E. III. 216.
Lafenau, W. 383.
Lafering, E. II. 121.
Laffenthal, W. UI. 290.
Lageltshausen, W. 449.
Lahn, E. (Kranzberg.) 465.
— W. Melden.) UI. 490.
Lahnbach, W. II. 759.
Lahröster, E. II. 686.
Laiberding, W. III. 354, 358.
Laim, E. (SchlierseeO II. 52.
— Fd. (Aubing.) II. 484, 486 ff., 491. 
Laimgrub, D. (Chieming.) 528.
— E. (Grassau.) 532.
Laimgrubs, z H. 225.
Laiming, D. (Griesstätt.) 81, 87, 91, 94.
— E. (Oberaudorf.) II. 762.
— — (Tittinoning.) III. 406.
— W. (Frasdorf.) III. 199.
Lain. E. (Grüntegernbach.) 200.
— W. (Ampsing.) II. 84.
— an der, D. (Tölz.) III. 450.
Lambach, D. 155, 159.
Lambach, E. (Eggstätt.) 590.
— W. (Sölhnben.) III. 219.
Lambürgen, W. 590, 592.
Lammershof, E- 40.
Lamming, E. III. 362.
Lammsöd, Ober- und Unter-, W. I!I. 551. 
Lampeln, W. 685.
Lampelstätt, E. III. 530.
Lampersberg, D. II . 806.
Lampertsham, D. (Palling.) III. 391.
— — (Schnaitsee.) II. 694.
Lampertshausen, Fd. III. 40, 64, 81 sj. 
Lampferting, Fd. III. 226, 246, 247, 249. 
Lampner, E. 494.
Lampoding, D. 733, 737.
Lamprechten, Kd. II. 597, 599, 606. 
Lampr e ch t s haus eu ,  Pd. 719.
Landenham, W. 82.
Landerhausen, W. 533.
Landersberg, W. III. 479.
Landersdorf, Fd. (Oberdorfen.) 220 ss.
— W. (Priel.) 514.
Landing, D. 595.
Landl, z. H. II. 785.
Landlmiihle, E. II. 784.
Landortsham, W. 604.
Landsham, Erd. III. 90, 127, 130, 138, 683. 
L a nds  Hut,  S t. 514, 617, 618, 6 1 9  ff. II I . 

678.
Landsperied, D. 301, 304.
Langacker, E. III. 341.
Langenbach, Fd. 416, 459 fs.
Langeneck, E. (Lenggries.) III. 443.
--------(Neukirchen.) II. 43.
Längenfeld, E. 40.
L a n g e n g e i s l i n g ,  Pd. 338, 340, 354, 360, 

363, 368, 377 ff., 388. III. 674. 
Langengern, D. III. 173.
Langenhanns, E. II. 556.
Längenmoos, D. 296, 301. 
L a nge npe t t e nba c h ,  Pd. III. 149, 158 fs., 

182.

Langenpfunzen, D. II. 775, 778. 
L a n g e n p r e i s i n g ,  Pd. 338, 360, 380 ss-, 383-, 

391, 403
Langenried, W. III. 21.
Langensbach, W. 543.
Langenstephan, W. II. 574.
Langenvils, D. 706.
Langerbaner fMitterstallaujs, E. III. 450. 
Langersöd, E. III. 383.
Langfeichten, E. II. 146.
Langgaßner, E. 84.
Langhansen, D. II. 779.
Langholz, W. III. 246, 262.
Langholzen, E. 490.
La n g k a mp f e n ,  Pb. 33.
Langkofen, W. III. 263.
Länglach, E. 541.
Längloh, E. II. 704.
Langolding, D. II. 573.
Langrain, W. III. 529.
Langschwcrt, E. III 680.
Langwaid, D. III. 81.
Langweb, E. 678.
Langweil, W. 326 
Langwied, D. (Aubing.) II. 486.
------- (Lochhausen.) II. 516, s. das vorhergeh.
— W. (Ebersberg.) III . 231.
------- (Eiselfing., 84.
-------(Törring.) III. 413.
Lanzenhaar, Fd. II. 610, 657, 658, 660. 
Lanzing, D. (Ensdorf.) II. 94.
— E. (Grassau.) 533.
— — (Irschenberg.) I I  19.
— Fk. (Kay.) III. 387. 388, 390.
— W. (Oberbergkirchen.) II. 582.
Lappach, Fd. (S t. Wolfgang.) 238 fs., 243.
— W. (Oberdorfen.) 219.
Lapper, W. 542.
Laßlhof, W. III. 443.
Lattenberg, E. 598.
Laubberg, W. II. 792.
Lauf en ,  S t. 719, 720 ff.
Laufenan, E. II. 669.
Lauferer, E. III. 530.
Laufing, D. III. 406 
Laufzorn, W. II. 610, 639, 647.
Laus, Exd. 33, 45, 48.
Lausbach, W. (Neuching.) III. 118.
------- (Vilsheim, jetzt Altenfrannhofen.) 706.

III. 678.
Lausham, D. III. 70, 81.
Lauterbach, D. (Giebing.) 140, s Lauterbach, Kd. 
------- (Hohenkammer.) 154, s. Lauterbach, Kd.
— Fd. (Einspach.) 247 fs., 278, 280, 283.
— — (Heldenstein.) II. 116, 118, 120.
------- (Rohrdorf.) II. 737, 791, 794, 798. III.

683.
------- -Steinhöring.) III . 226, 272, 275.
— Kd. (Jarzt.) 160, 161. III . 672. 
Lauterbachfilzen, z. H. II. 785.
Lautersee, W. III. 584.
Lebenau, E. III. 383.
Lech, W. II. 566.
Lechau, W. 706.
Lechen, E. (Oberaudorf.) II. 762.



Lechen — Liebleitm. XI.V

Lechen, W. (Aibling.) 3b.
------- (Peterskirchcn.) II. 689.
------- (Rechtmehring.) III. 546.
Lechner, E. (GroHholzhansen.) II. 745.
------- (Kirchdorf b. Haag.) III. 529.
------- (Tölz.) III. 450.
------- (Wall.) II. 66.
Lederer, E. (Gars.) I I  I I I .
— — (Reit im Winkel.) 555.
Lederhof, E. 326.
Ledern, E. I I I  387.
Lederstube, W. III. 199.
Leger, E (Rohrdorf.) II. 792.
— W. (Lenggries.) III. 443. 
Legerstatt, E. III. 490 
Legertshub, E. III . 489.
Legfeld, E. II. 762.
Lehberg, D. III. 326.
Lehel, am, W. C. III. 450.
Lehen, D. (Attel.) III. 517.
------- (Elbach.) II. 7.
------- (Gaifjach.) III. 431.
------- (Petting.) 732.
— E. (Wambach.) II I . 503.
— W. (Engelsberg.) II. 675.
------- (Garching a. A.) II. 680.
------- (Miesbach.) II. 33.
------- (Rieden.) III. 551.
------- (Schliersee.) 52.
— z. H. (Baierbach.) 469.
Lehenanger, E. III. 484.
Lehenhäusel, W. III. 484.
Lehenmühle, E. II. 12.
Lehenpoint, E. II. 12.
Lehermann, E. II. 20.
Lehm, E. 238.
Lehmbüchl, E. III . 203.
Lehnen, E. (Schwindkirchen.) 225. 
------- (Velden.) III. 491.
— W. (Finsing.) III. 101.
Lehrhub, W. II. 587.
Leicherting, W. 732.
Leinbach, W. II. 563.
Leismühl, W. III. 421.
Leistetten, D. 737.
Leiten, E. (Elbach.) II. 7, 11.
------- (Feldkirchen.) 50.
------- (Hartpenning.) III. 294.
------- (Irschenberg.) II. 19.
------- (Lohkirchen.) II. 566.
------- (Niedertaufkirchen.) II. 578.
------- (Riedering.) II. 785.
------- (Ruhpolting.) 558.
------- (Schlierfee.) II. 52.
------- (Schnaitsee.) II. 695.
— — (Seeon.) 607.
— W. (Endelhanfen.) III. 636.
— — (Neukirchen.) II I . 351.
— — (Otting.) III. 354.
------- (Pfaffing.) III . 542.
------- (Pöbing.) III. 2b.
------- (Prien.) III. 208.
------- (Rechtmehring ) III. 546.
— z. H. (Rott a. Inn .) III. 555. 
Leitenbach, E. III. 362.

Leitenbcrg, D. III. 200.
Leiteneck, E. II. 695.
Leitgering, D. III. 406.
Leithen, E. (Peterskirchen.) II. 689.
— -  ^Velden., III. 327, 489.
Leithenmühle, E. 91.
Leitmanftätt, E. 237.
Lettner, E. > Irschenberg.) 20.
— am Berg, E. (Rohrdorf.) II. 791. 
Leitzachmühle, E. II. 33.
Leitzing, W. II I . 450.
Lemberg, W. 590.
Lemperholzen, E. 732.
Lendbühl, E. 533.
Lengdorf, D. (Rott a. In n .)  III. 655. 
Le ngdo r f ,  Pd. 198, 207 ff., 220, 399. III. 

' 96, 112.
Lengendorf, W. II. 20.
Lengenwies, W. III. 619.
Lengesöd, E. 732.
Le n g g r i e s ,  Pd. III. 420, 443 ff., 447 ff. 
Lengmoos, Fd. III. 529, 531, 533, 536, 548. 
Lengmiihle, E. III. 469.
Lengthal, E. 199.
Lentfelden, E. II. 170.
Lenthal, E. 530.
Lenzfeichten, E. II. 102.
Lenzmühle, E. 64.
Leobendorf, Fd. 720, 726.
Leonberg, E. II. 563, 566.
Leonhardspfunzen, Fd. II. 779, 781, 783.
Leoni, W. III. 612.
Leopel, z. H. 107, 109, 110. II . 730. 
Leopoldsberg, E. III. 354.
Leoprechting, K. II. 578, 579, 581.
Leppcrting, W. 721.
Lerch, z H. II. 590.
Lcrchenberg, D. III. 525.
Lerchenhnb, E. 210.
Lerndlhäusl, E. II. 66.
Letten, D. (Laufen.) 721.
— W. C. (Lenggries.) III. 443, 446.
-------(Sölhuben.) III. 219.
Lettenberg, W. III. 542.
Lettenhänsl, E. II. 32.
Lettigenbüchel, W. III. 5.
Lettmoos, E. III. 551.
Leitn, W. III . 64.
Leuten, E. 561.
Leutner, E. III. 513.
Leutstetten, Fd. II. 484, 535, 538 ff.
Lex, E. II. 791.
Lexhausen, W. II. 675.
Lexmühl, E. III. 501.
Lichtenau, E. II . 32.
Lichtenegg, E. II- 694.
Lichtenweg, D. III. 111.
Lichtfelden, W. III. 539.
Lichthausen, D. III. 46.
Lidling, D. 207.
Lieberharding, W. III. 103.
Liebcrting, E. 555.
Liebhart, W. II. 689.
Liebhartsberg, W. II. 102.
Liebleiten, E. III. 406.



XI.VI Liedering — Lohhäusl.

Liedering, W. 598.
Lieging, W. III. 271.
Lieln, E. II. 759.
Lier, W. 238.
Liesaich, III. 383.
Limberg, D. (Waging.) III. 868.
— Fk. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530, 532, 536. 
Limburg, W. III. 516. ^
Ammer zu Linden, E. 502.
Linau, E. 60.
Andach, D. (Anzing.) 91.
------- C. (Malching.) 311, 312. II I . 673.
— E. (Ensdorf.) II. 94.
— — (Evenhaujen.) 87.
------- (Glonn.) III. 250.
------- (Kay.) III. 387.
------- (Welshofen.) III. 186.
— Fd. (Egmating ) III. 240, 241, 245.
— Fk. Exd. (Palling.) II. 670, 683. III. 391, 

395 398.
— W. (Engelsberg.) II. 675.
------- (Pürten.) II. 161.
Lindachhof, E. III. 67.
Lindau, E. III. 25.
Lindegraß, W. I I I . 484.
Linden, E. (Fridorfing.) III. 383.
— — (Höslwang.) 598.
— — (Kohlgrub.) III. 15.
— — (Obcrtaufkirchen.) II. 149.
------- (Nohrdorf.) II. 792.
------- (Siegsdorf.) 561.
— Fd. (Dietramszell.) III. 421, 423, 430.
— W. (Attel.) III. 516.
------- (Geisenhausen.) 685.
------- (Getting.) 57, 60.
------- (Isen.) III. 111. 316.
------- (Königsdorf.) III. 438.
--- in der, W. (Buchbach.) II. 556.
— zu der, W. (Lenggries.) III. 443.
Linder, Schl. III. 7, 11.
Lindhof, W. III. 51.
Lindiner, E. III . 362.
Lindum, K. 219, 220, 223.
Anharting, E. III. 405.
Anna, W. (Tuntenhausen.) 72.
Linnen, E. II. 33.
Liniier, E. ' Herbering.) II. 563.
------- (Kirchdorf b. Haag.) III . 530.
Linnerer, E. (Neukirchen.) II. 42, 43.
— bei Wallenburg, E. (Neukirchen.) II. 42. 
Liniiern, W. III. 546.
Lintach, E. 604.
Anzing, D. 590.
Lippach, E. II . 102.
Lippertskirchen, Fd. 40, 42, 44, 45. II. 4.
Aß, W. III. 101.
Atzelau, E. II. 33.
Litzelbach, E. (Oberdorfen.) 219, 223.
------- (Uebersee.) II. 573.
Litzeldorf, Fd. 33, 40, 43 ff., 60. II. 3, 746. 

II I . 671.
Litzelkirchen, D. (Fraheim.) II. 107.
— K. (Buchbach.) II. 555, 557, 562. 
Litzelwalchen, D. 567.
Liye», E. III. 383.

Lobing, E. III. 405.
Loch, E. (Lenggries.) III. 443.
— W. (Bruck.) III. 227.
------- (Neukirchen.) III. 351.
Lochberg, z. H. II. 775.
Lochen, E. (Bittenhart.) 582.
— — (Griesstätt.) 91.
-------(Königsdorf.) III. 438.
— — (Prutting.) II. 779.

— (Steinhöring.! III. 272.
— W. (Pfaffenhofen b. Rosenheim.) II. 775. 
 (Prutting., II. 779.
Locherberg, W. 50.
Lochham, D. (Osterwarngau.) I I I . 308.
— E. (Hoheneckelkofen.) 698.
Lochham, Fd. (Grefselfing.) II. 483, 512 ff. 
Lochhausen, E. (Langenpettenbach.) III. 158.
— Pd. I I  484, 516 ff.
Lochheim, D. II. 132.
Lochhofen, D. II. 611.
Lochmaier, E. 64.
Lochner am Gattern, E. III. 199. 
Lochschuster, E. II. 791.
Locking, E. 87.
Loderer, E. II. 20.
Loderhof, E. 278.
Loderstätt, W. III. 551.
Loding, W. III . 387.
Loferer, E. II. 42.
Löfslmoos, W. III. 539.
Loh, E. (Grassau.) 533.
------- (Schliersee.) II . 52.
— W. (Beuerberg.) III. 619.
------- «Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
------- (Neukirchen.) III. 351.
------- (S t. Wolfgang.) 238.
------- (Velden.) III. 490.
— bei Haarbach, W. (Holzhausen.) 702.
— bei Schrannen, E. (Holzhausen.) 702. 
Lohbauer, E. III. 517.
Lohbichl, E. III. 490.
Lohe, E. (Baierbach.) III. 469.
------- (Isen.) III. 111.
------- (Siegsdorf.) 560.
— W. (Kirchdorf b. Haag.) III. 529.
------- (Niedertaufkirchen.) II. 578.
------- (Waal.) II. 66.
Lohen, D. (Ensdorf.) II. 94.
— E. (Rechtmehring.) III. 546.
------- (Rohrdors.) II. 792.
------- (Tettenhausen.) III. 403.
— Fd. (Dietramszell.) II I. 421, 423, 430.
— W. (Mittergars.) 97.
------- (Ruhpolting.) 558.
------- (Salzburghofen.) 737.
------- (Schnaitsee.) II. 694.
— — (Törring.) III. 413.
------- (Trostberg.) II. 704.
— z. H. (Eiselsing.) 84.
Loher, E. (Altenerding.) 339.
------- (Au.) 40.
— — (Forstinning.) I I I  103.
------- (Neukirchen.) II. 42.
Lohham, W. 685.
LohhäuSl, E. II. 94.



Lohhäusln — Maisau. XI.VII

Lohhäusln, W. II. 582.
Lohhof, E. II. 502.
Lohholz, z. H. 35.
Lohhub, E. 667.
Lohkirchen, Fd. (Reichenkirchen.) 338, 388 ff.
— Pd. II. 84, 133, 554, 566 ff., 574, 583, 

691.
Lohmühle, E. (Freising.) 428.
------- (Mühldorf.) II. 135.
Löhner, E. (Velden.) III. 490.
— am Wald, E. (Flossing.) II. 102. 
Lohschuster, E. III. 219.
Lohstampf, E. III. 362.
Lohwiesen, E. III. 362.
Loibersdorf, Fd. II. 695.
Loiberstorf, W. III. 240.
Loiberting, W. 584.
Loibführen, E. III. 529.
Loiderting, D. II. 19.
Loinbruck, K. II. 556, 557, 563.
Loipeding, D. II. 587.
Loiperding, D. III . 96.
Loipersdorf, D. 20.
Loiperstetten, D. 200.
Loipertshausen, W. 4.
Loipfering, W. 210.
Loipfing, D. (Oberbergkirchen.) II. 582.
------- (Pemmering.) III. 121.
Loipolderhof, W. (Lenggries.) III. 443. 
Loipperstätten, W. III. 111.
Loitersdorf, Fd. III . 226, 263, 264, 267. 
Loitershofen, W. 296.
Loiting, D. III. 473.
Loosbichl, E. II. 675.
Lorenzenberg, Fd. III. 226, 263, 265, 267. 
Loretto, z. H. II. 799 ff.
Lossing, W. II. 573.
Lottsbach, D. 127, 129.
Louch, W. III. 203.

M achesöd, E. II. 689.
Machtenstein, Kd. 249, 326, 327, 332.
Mad, E. III . 391.
Madreit, E. III. 368.
Magpoint, E. II. 703.
Maierbach, W. (Emmering b. Grafing.) III. 

246.
------- (Holzhausen.) 702.
Maierbacher, W. II. 631.
Maierhof, E. ^Beuerberg.) III. 619.
------- (Flossing.) II. 102.
------- (Otting.) III. 354.
------- (Velden.) III. 489.
— — (Walpertskirchen.) 398.
------- (Wambach.) III. 503.
— W. i Engelsberg.) II. 675.
Maierhofen, D. (Laufen.) 721.
— W. (Kap.) II I . 388.
Maiernwald, W. I I I .  619.
Maiersdorf, W. III. 489.

Louisenthal, Fabrik. III. 290.
Löwloh, z. H. III 345.
Löxen, W. III . 431.
Lucasöd, D. II. 566.
Lndl, E. II. 791.
Ludwigsfeld, D. II. 492. II I . 682.
Lueg, E. (Grabenstätt.) 530.
------- (Otting.) III. 354.
— — (Vogtareuth.) II. 811.
— W. (Petershansen.) III. 67.
Luegstätt, W. III. 546.
Lues, E. II. 792.
Lufesöd, E. II. 689.
Lüfteueck, E. III. 354.
Lug, E. (Ruprechtsberg.) III. 479.
— im Feld, E. (Grünthal.) 95.
Lugner, E. 91.
Luigeukam, E. III . 640, 647.
Lningerhof, E. 'II. 597.
Lukasbauer, E. I I I .  450.
Lungenstätt, W. III. 546.
Lungham, W. 601.
Lupberg, E. 409.
Lupperting, W. II. 675.
Lus, W. II I . 431.
Lutz, E. (Maisach.) 309.
------- (Teisendorf.) III. 362.
Lustfeld, W. II. 94.
Lustheim, C. (Berchtesgaden.) 111.
— Schl. (Feldmoching.) II. 494, 495, 499. 
Lutzelberg, W. II 583.
Lutzenberg. E. (Lafering sTanfkirchen v. W.f.) 

II . 121.
— W. (Lohkirchen.) II. 566.
Lutzenschuster, E. III. 542.
Lutteubach, W. III. 21.
Luttenwang, Fd. 248, 249, 289 ff.
Luxstätt, W. III. 539, 546.

W.
Maierthal, W. III. 491.
M a i h i n g e n ,  Pd. III. 142.
Mailetzkirchen, Nk, III. 272, 275. 
Maillendorf, W. 6.
Mailling, D. (Ebersberg.) III. 231, 239.
— Kd. (Schönau.) 69, 70.
Mainbach, Kd. 225 ff.
Mainz, W. 49 
Mairbach, W. III. 469.
Mairhof, E. 225, 231.
Mairklopfen, D. 371, 374.
Mairsam, E. II. 689.
Mairstätten, D. II. 689.
M ais, E. (S t. Georgen.) II. 682,
— W. (Evenhansen.) 89.
------- (Reichertsheim.) II. 170.
------- (Schnaitsee.) II. 695.
— z. H. (Isen.) I I I .  111, 118.
Mai sach ,  Pd. 243, 309 ff. II. 490. III . 9. 
Maisau, W. 561.



XI. VIII Maiselsberg — Maximilian.

Maiselsberg, Fk. III. 475 fs., 476.
Maiseuberg, Fd. II. 667, 675, 677, 6i9. 
Maisham, E. 607.
Maisöd, E. II. 563.
Maisteig, E. 144, 148.
Maister im Holz, E. III. 290.
Maiszogcl, E. 409.
Ma i t e n b e t h ,  Pd. III. 118, 512, 514, 526, 

530, 539, 540, 518.
Molberting, W. III. 391.
Ma l c h i n g ,  Pd. 227, 248, 311 fs.
Mallerting, E. 582.
Mallertshofen, Kd. II. 484. 502, 504, 505, 

507.
Mailing, E. III. 208.
Malmedp, Kl. II . 469.
Mamenstätt, W. III. 546.
Mamertshausen, E. III. 46.
M a m m e n d o r f ,  (Unter-)  Pd. 248, 289, 290, 

296, 313 fs.
— (Ober-), Fd. (Mammendorf.) 313 ff.
Mandel, E. III. 640.
Mandl, W. III . 619.
Mandlberg, E. 732.
Manetsberg, E. III. 406.
Mangfallbrück, W. II. 799.
Manglham, W. III. 555.
Mangolding, W. III. 218, 222.
Manhardtstatt, E. II I . 490.
Manhart, E. III. 530.
Manhartsdorf, D. 360.
Manhartshofen, D. III. 421, 431.
Manholding, D. 541.
Manholting, D. II. 533.
Mannersreit, W. 237.
Mannharting, E. II. 595.
Mannhartsberg, W. II. 170.
Mannholding, W. II. 169.
Mannseich, E. 211.
Mantelkam, D. 667.
Mantelsham, W. II. 694.
Manzenberg, W. 533.
Manzing, W. II. 694.
Marbach, E. II. 12, 16.
Marberloh, E. II I . 354.
March, W. II. 590.
Marchfeld, W. 35.
Marchwies, E. II. 792.
Mareier, E. II. 762.
Mareis, E. 64.
Margarethen, Fd. II. 739, 740, 741, 744. 
M a r g a r e t h e n r i e d ,  Pd. 484, 498, 502 fs. 
M a r g a r e t h e n z e l l ,  Pd. II. 4, 13, 30 fs., 53. 

III. 64, 77.
Mariaberg, Kd. III. 479 fs., 480, 483.
M aria Birnbaum, Wk. III. 168 ff., 172. 
M aria Bründl, Wk. 671, 673.
M ariabrunn, W ., Nk. (Ampermoching.) 125, 

127, 128, 130, 131, 179.
------- (Hallbergermoos.) 458, 467.
Mariabrünnl, C. 145.
M a r i a  Dor f en ,  M . 197, 201, 21 0  fs., 222, 

223, 239. II. 184.
M aria Eck, C. (Neukirchen.) III. 23, 352, 355, 

368, 369.

M aria Eck, Kd. > Siegsdorf.) 527, 529, 530, 
531, 547, 556, 559, 5 6 Iss.,566,574,576,585. 

M aria Eich, W.-C-, II. 256, 301, 341, 407, 
422, 476, 486 ff., 493, 513, 519, 522, 524, 
531, 535, 541.

M aria Einsiedeln, D. II. 475, 477.
M aria Thalheim, Fd. Wk. 212, 220, 232, 337, 

338, 340, 363, 371, 372, 375, 381, 384, 
388, 390 fs., 486. III. 473, 485, 674. 

Marienberg, Fd. 36. III. 775, 776, 778. 
Martetsmiihle, E. II. 555 
Markhans, E. II. 66.
Marktstein, E. II. 42.
Marquartstein, Schl. u. Kd. 525, 532, 539, 

540. II. 789.
Marsberg, W. III. 500.
Marschall, D. III. 298.
Marsgrub, E. 706.
Marsmapr, D. III. 539.
Martinsberg, W. III. 479.
Martinsholz, E. III. 612.
M a r t i n s r i e d ,  Pd. II. 519 fs.
Marwang, Kd. 527, 530 ff. III. 676.
Marx, E. II. 150.
Marxöd, E. III. 362.
Märzanderl, E II I . 619.
Ma r z o l l ,  Pd. II. 720, 721 ff., 731. 
Marzling, Fd. 415, 428, 441.
Masch, E. II. 167.
Ma s s e nha us e n ,  Pd. 415 ff., 450, 469 ff. 
Massing, W. II . 669.
Mattenhofen, D. III . 250.
Matche, Kl. III. 59.
Matzbach, Fd. 207 fs.
Matzenberg, E. III. 168.
Matzing, D. 568.
Maucken, D. 362, 366.
Mauer, W. 561.
Mauerham, D. III. 368.
Mauerkircheu, Fd. 595 ff.
Mauerloh, W. I!I. 354.
Mauern, D., C. (Kottalting.) 249, 305 ff.
— Pd. 9, 10, 483, 484, 498, 503, 514, 516, 

520. III. 675.
— W. (Kicnberg.) II. 686.
Mauerreiten, E. III. 351.
Mauerschwang, W. II. 94.
Mauerstetten, W. III. 91.
Maulberg, W. 685.
Maurach, E. (Schnaitsee.) l l .  694.
------- (Teisendorf.) III. 362.
Maurer am Reith, E. I I . 703.
Mauröll, E. III. 490.
M aus, W. 25.
M aut, E. II . 555.
Mauth, E. (Grassau.) 533.
------- (Rott a. Inn .) III. 556.
------- (Sachrang.) III. 216.
Mauthhausen, Fd III . 359 ff.
Maxau, E. III. 530.
Maxhof, W. II. 499.
Maxhofen, W. 64, 65, 67.
Maxhöhe, z. H. (Villen.) III 612.
Maxhütte, z. H. 526, 528.
Maximilian, Kd. II. 121, 127.



Maxing — Molberting. XI.IX

Maxing, D. II. 68.
Maxlrain, D. 73, 74.
Mayerhof, E. (Albaching.) III. 313.
— — (Wambach.) III. 503.
— W. (S t. Veit.) II . 598.
Mayerhofen, E. (Haslach-Traunstein.) 542.

W. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
M ayr am Hans, W. II I . 256.
Mayrgschwendt, W. 558.
Mayrhäusl, E. 555.
Mayrhof, E. (Oberaudorf.) II. 762.
------- - (Oberneukirchen.) II. 146.
— W. (Ensdorf.! II. 94.
------- (Waldhausen.) II. 714.
— Ober- und Unter-, z. H. (Rieden.) III. 551. 
Mayrhofen, W. (Fridorfing.) III. 383.
M ayr in der Oed, E. (Kirchdorf b. Haag.) III.

529.
Mayring, D. 582.
Mayrlreit, E. II. 689.
Mecking, E. III. 250.
Meggenthal, Fk. III. 387, 389, 390.
Mehring, Fd. III . 362, 364, 367.
Mehlmühle, E. 210.
Mehlweg, z. H. 118.
Meilenberg, W. III. 662.
Meilham, D. (M ittergars.) 97.
— K. (Höslwang.) 598, 599.
Meiling. D. III. 555.
Meinwolf, E. II. 30.
Meisheim, D. 590.
Meising, E. 541.
Meifterhans, E. III . 376.
Ment, E. (Surberg) ist statt Merk m lese».

566. III. 677.
Menschenfresser, E. II. 631.
Menterschwaige, E. II. 471, 474.
Menzenbriel, W. III. 73.
M  e rin g , Pd. III. 9.
Merk, E. (Surberg) soll heißen Menk. 566. III. 

677.
Meruberg, W. 732.
Meruham, W. 82.
Meßmering, D. II. 149.
Meßner, E. II. 43.
Methmühle, W. 111. 118.
Mettenham, D. 533, 538.
M e t t e n h e i m ,  Pd. I I . 84, 132 ss., 567, 574. 
Metzen, D. III. 490.
Metzenleiten, ;. H. 107.
Metzenstegham, E. II. 574.
Metzenthal, W. 663.
Meyrl. C I I  7^5
Michelbeuern, Kl. 719. III. 356. 401 ss. 
Miedelsberg, E. 225.
Miegersbach, Kd. 249, 326, 328, 332. 
Mi e s ba c h ,  M. II. 3 ss., 24, 32 ff. III. 286, 

679.
Miesberg, W. 272.
Miesbühel, W. III. 529.
Miesenbeck, W. III. 354.
Miesing, W. II. 573.
Miesweidach, E. (Törring.) III 413.
— W. (Kay.) III. 387. '
Mietraching, Fd. 33, 3b, 38, 39.

W esterm ayer: D töcesan-B eschreibung. H l .

Miettenkam, Kd. 532, 535.
Milbertshofen, Fd. II. 492, 493.
Milbing, D. (Großholzhausen.) II . 746.
— W, (Flintsbach.) II. 739.
Milpertshofen, W. 140, 144, 191.
Milpoint, W. III. 351.
Mimmelheim, D. II. 149.
Minibuch, E. III. 208.
Mintraching, Kd. 416, 422, 424, 426. 
Mintsberg. D. II. 773.
Mißstätt, E. III. 530.
Misthilgen, E. (S t. Wolfgang.) 238.
— W. (Oberbergkirchen.) II. 582.
Mittbach, Fd. III. 90, 108,110, 121, 122, 124. 
Mittenheim, Schl. II. 494, 495.
Mittenkirchen, E- (Weyarn.) II . 4, 68, 70, 73.
— Fd. (Getting.) 53, 57 ff. II . 21. III. 671. 
M i t t e n w a l d ,  M. I I I . 4, 576, 584, 586 fs. 
Mitterbach, z. H. 107.
Mitterberg, E II. 169.
Mitterbichl, E. III. 199.
Mitterbnch, D. III. 96.
Mitterbüchl, W. 542.
Mitterdarching, D. III. 308.
Mitterfeld, E. 526.
Mitterfelden, E. II. 704.
Mittergarching, W. II. 680.
M i t t e r g a r s ,  Pd. 97 ff. III. 672. 
Mittergolding, D. 663, 665.
Mittergraseck, W. III. 593.
Mitterham, D. 35, 57.
Mittelhart, D II. 767.
Mitterhansstätt, W. III. 199.
Mitterhof, D. (Rohrdorf.1 II  792.
— E. (Maitenbeth.) III. 539.
— W. (Attel.) III. 517.
Mitterleiten, W. III. 216.
Mitterlern, D. m. C. 360.
Mittermarbach, Fd. 126, 155, 157, 159, 160. 
Mittermarchenbach, Kd. 8, 9.
Mittermühl, E. II I . 246.
Mittermühle, E. (Glonn.) III. 250.
— — (Lafering (Taufkirchen v. W.f.) II. 121.
— z. H. (Trostberg.) II. 704.
Mi t t e r n d o r f ,  Pd. 126, 175 ff. III. 673.
— W. (Eggstätt.) 590.
Mitternhub, E. II. 556.
Mitteröd, E. 399.
Mitterpirach, E. 604.
Mitterrent, W. III . 208.
Mitterroidham, D. III. 391.
Mitterscheyern, D. III . 73.
Mitterschwaig, W. III. 13.
Mittersendling, Kd. II. 476, 480.
Mitterstatt, E. III. 351.
Mitterteich, E. III. 388.
Mitterwald, z. H. II. 121, 123.
Mittelwegen, W. 558.
Moching, s, Ampermoching.
Mödling, D. (Au a. In n .) II. 88, 90.
— W. tFraheim.) II. 107.
Mögling, W. (Steinkirchen.) III. 484, 504.
— W. m. C. (Trostberg.) II. 703, 706, 712. 
Mögstetten, W. 543.
Molberting, D. 561.

ä



Mollbaum — Mühlau.1̂

Mollbaum, E. III. 354.
Wölling, E. III. 500.
Mollstätten, W. III. 368.
Mönbach, D. 398.
Mönchspoint, W. III. 399.
Monheim, D. II. 102.
Moniberg, W. 619.
Moorloch, E. 667.
Moos, D. (Aibling.) 35.
------- (Flossing.) II. 10-2.
------- (Forstinning.) II I . 103.
------- (Moosen.) III . 475.
— E. (Albaching.) III. 513.
------- (Altenfraunhofen.) 667.
------- (Ampfing.) II. 84.
------- (Glonn.) III. 250.
-------(Irschenberg.) II. 20.
-------(Neukirchen.) II. 42.
— — (Obertaufkirchen.) II. 149.
-------(Peterskirchen.) II. 689.
-------(Tittmoning.) III. 405.
— W. (Buchbach.) II. 555.
— — (Emmering b. Grafing.) III. 246. 
 (Fraheim.) II. 107.
------- (Gaissach.) III. 431.
------- (Haag.) III- 525.
------- (Haindlfing.) 454.
------- (Höslwang.) 601.
------- (Maitenbeth.) II I . 539.
------ - (Oberneukirchen.) II. 146.
------- (Otting.) III. 354.
------- (Petting.) 732.
------- (Rechtmehring.) III. 546.
------- (Sölhuben.) III. 218.
------- (Steinhöring.) III. 271.
— — (Tettenhausen.) III. 403.
------- (Wang.) 99.
— z, H. (Pfaffenhofen b. Rosenheim.) II. 775.
— -  VPürten.) II. 161.
------- (Rottenbuch.) III. 27.
— am, E. (Hohenpolding.) III. 473.
------- W. (Pang.) II. 768.
— bei Berg, W. (Schnaitsee.) II. 694.
— bei Kling, W. (Schnaitsee.) II  695.
— im, W. (Finsing.) III. 101.
Moosach, Fd. (Feldmoching.) ll.484 . >92, 193, 

496. III. 682.
Mo os a c h ,  Pd. III. 226, 268 ff.
Moosanger, E. II. 20.
Moosbach, W. 532.
Moosbauer, E. (Albaching.) III. 513.
------  ̂ (Grassau.) 533.
------- (Isen.) III. 111.
Moosbichl, E. II. 20.
M o o s b u r g ,  S t. 416, 483 ff., 509 ff. III. 675. 
Mo o s d o r f ,  Pd. 720.
Mooseck, E. II. 746, 773.
Moosen, D. (Lohkirchen.) II. 566.
— E. (Oberaudorf.) II. 762.
------- (Rohrdorf.) II. 792.
------- (Schönberg.) II. 590.
------- (Teisendorf.) III. 362.
------- (Törring.) III. 413.
— Fd. (Schwindkirchen.) 225, 228 ,s.
— Kd. (Salzburghofen.) 737, 739.

Moosen, Pd. 198, 236. III. 475 ff., 477, 492.
— W. (Grafing.) III. 256.
------- (Sölhuben.) III. 219.
------- (Waging.) III. 868.
— z. H. (Babensham.) 82.
-------(Uebersee.) 573.
Mooseurach, W. III. 438.
Moosfeld, E. 219.
Moosfischer, E. 85.
Moosgeiger, E. III. 250.
Mooshacken, W. (Eggstätt.) 690.
Moosham, D. (Laufen.) 721.
— — (Thanning.) III. 657.
— E. (Moosburg.) 509.
— W. (Griesstätt.) 91.
------- (Höslwang.) 598.
------- (Palling.) III. 391.
Mooshäusl, E. (Anger.) III. 345.
— — (M aria Dorfen.) 210.
------- (Neukirchen.) III. 351.
-------(Reit im Winkel.) 555.
— W. (Palling.) III. 391.
Moosheim, W. II. 102.
Mooshof, E. 4.
M o o s i n n i n g ,  Fd. (jetzt Pd.) 337, 354, 356. 

III. 673.
Moosinninger-Moos, z. H. 354.
Moosknappen, E. 371.
Moosleiten, W. III. 376.
Moosmühl, W. III. 208.
Moosmühle, E. (Au.) 40.
------- (Buchbach.) II. 555.
------- (Massenhausen.) 469.
-------(Ostermünchen.) 67.
------- (Waging.) III. 368.
------- (Zolling.) 25.
— W. (Obiug.) 604.
Moospoiut, E. III. 364.
Moosrain, E. (Schliersec.) II. 52.
— z. H. (Gmund.) III. 290, 293. 
Moosschwaige, E. II. 516.
Moosstetten, W. III. 124.
Mooswintel, E. (Tittmoning.) III. 405.
— W. (Kap.) III. 387.
Mörlbach, Kd. III. 612, 614, 618.
Mörn. E. (Kienberg.) II. 686.
— W. (Garching a. A.) II. 680, 681.
Mornau, W. II. 167.
Mößbuch, W. 18, 19.
Möschenfeld, Fd. III. 226, 277, 279, 281. 
Mösel, E. 219.
Möselsberg, E. II. 598.
Mosen, E. II. 779. III. 468.
Mosing, W. III. 489.
Mösl, E. (Miesbach., II. 32.
— — (Schlierfee.) II. 52.
Mösling, Fd. II. 132, 134.
Motting, K. 661, 704, 705.
Motzenberg, W. III. 231.
Mückham, W. 737.
Muessen, E. II. 689.
Mühl, D. III. 431 fs.
Mühlau, E. (Fischbachau.) II. 12, 14.
— z. H., C. (Grassau.) 533, 538.
------- (Oberaudorf.) II. 762.



Mühlbach -  Myrth. I.I

Mühlbach, D. (Oberaudorf.) II. 762.
— W. (.Tuntenhausen.) 72.
— z. H. «Lenggries.) III. 443.
------- (Vachendorf.) 575.
Mühlbauer, E. II. 33.
Mühlberg, D. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
— E. (Babensham.) 82.
------- (Eiselfing.) 84.
------- (Emmering b. Gr.) III. 246.
------- (Feldkirchen.) 50.
------- (M aria Dorfen.) 214
------- (S t. Wolfgang.) 237.
— Fd. (Waging.) III. 368, 371.
— W. (Frasdorf) III. 199.
-------(Hechenberg.) III. 434.
— — (Höslwang.) 598.
------- (Petting.) 732.
— —(.(Waging.) III. 375.
Mühlbichl, W. III. 246.
Mühldorf, D. (Höslwang.) 601.
— K. (Hohenkammer.) 155, 156, 166, 167. III. 

673.
— S t. II. 77, 78, 135 ff. III. 680.
Mühldörfl, D. III. 577.
Mühleck, E. III. 25.
Mühlen, D. (Uebersee.) 575.
— im Moos, W. (Schwaben.) III. 127. 
Mühlerthann, D. II. 583.
Mühlfelden, E. III. 362.
Mühlgatterer, E. 555.
Mühlham, D. (Kar-.) III. 387.
------- (Sölhuben.) III. 218.
Mühlhausen, E. (Nußdorf.) II. 759.
— W. (Peterskirchen.) II. 689.
Mühlhof, E. (Hoheneckclkofen.) 699.
------- (Wambach.) III. 503.
Mühlhofen, E. III. 368.
Miihlhölzl, E. (Kirchdorf b. Aibling.) 64.
— K. (Schönberg.) II. 590, 591, 594. 
Mühlhnb, W. III. 529.
Mühlkreit, E. II. 7.
Mühlleiten, E. III. 362.
Mühln, W. 584.
Mühlstadt, E. (Miesbach.) II. 32.
— W. (Ainring.) III. 341.
Mühlstätt, D. II. 775.
Mühlstetten, E. 678.
Mühlthal, E. (Attel.) III. 517.
------- (Traunstein.) 543.
— — (Velden.) III. 490.
— Groß-, E. (Kay.) III. 388.
— Klein-, E. (Kay.) III. 388.
— W., Nk. (Dingharting.) III. 632 f., 635. 
 (Glonn.) III. 250
— — (Holzen in Aßling.) III. 263.
------- (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
------- (Prien.) III. 208.
------- (Prutting.) II. 779.
------- (Puchendorf.) II. 535

Mühlthal, W. (Rieden.) III. 551.
------- (Rohrdorf.) II. 792.
— — (Weyarn.) II. 68.
— z. H. -Gmund.) III. 290.
Mühlweg, E. II. 66.
Mühlwinkel, W. 558.
Mühlwinkl, W. 526.
Mühwalteu, E. III. 362.
Mulderer, E. II. 762.
Müllau, D. II. 33.
Müllbauer, E III. 469.
Müller, E. (Tölz.) III . 450.
— am Baum, E. (Miesbach.) II. 32.
— im Thal, E. (Wall.) II. 66.
— in der Mühl, E. (Schliersee) II. 52. 
Münchberg, D. II. 102.
Münc he n ,  S t., Sitz des Erzbischofs. 650, 652. 

II. 61, 177 ff. III. 60, 61, 680.
— Metropolitan- und Stadtpfarrei zu II. L. Frau

II. 188 fs.
— Stadtpfarrei zu S t. Peter. II. 249 ff.
— — zu S t. Anna. I!. 402 ff.
— - — zu S t. Ludwig. II. 419 ff.
— — zum Heil. Geist. II. 427 ff. III. 681. 
------- zu S t. Bonifaz. II. 454 ff. III. 681.
— — zu M aria Hilf in der Vorstadt Au. II. 

459 ff.
------- der Vorstadt Haidhausen. II. 465 fs. III.

681.
------- zum Heil. Kreuz in Giesing. II. 470 fs.

III. 681.
-------Sendling. II. 475 ff. III. 680, 681.
— Decauat. II. 483 ff 
Münchsberg, E. 516, 519.
Münchsdorf, Schl. m. C. 706, 708, 710. 
Münchsmünster, Kl. 656. III. 45, 48, 63. 
Münichham, W. III. 413.
M ü n s i n g ,  Pd. II. 635. III. 605, 640, 644. 
Münster, Fd. (Egmating) II. 483, 609. III. 

225, 226, 240, 241, 244.
— Kd. (Velden.) II. 553. III. 467, 490, 493. 

498.
Munzing, W. III. 208.
Münzloh, E. III 489.
Mupferding, W. III. 208.
Mürack, W. III. 341.
Murn, W. 89, 90.
Mürn, E. (Peterskirchen.) II. 689.
------- (Seeon.) 607.
M u r n a u ,  M. III. 20.
— z. H. (Riedering.) II. 785.
M urr, E. 8.
Murschall, E. III. 337.
Mußbach, W. 732.
Mussenmühle, E. II. 704.
Muttering, D. III. 383.
Muttersheim, D. II. 582.
Myrth, E. 390.
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Nacken — Neusieden.I.II

M .
Nacken, W. 64.
Naderhäusl, E. III. 450.
Nagelbach, E. II. 52 
Nagelschmid, E. 15.
Naglöd, E. II. 578.
Naglstädt, E. 35.
Namberg, E. II. 682.
N a n d l s t a d t ,  M. 3, 7, 8, 15, 16,17,18,516. 

III. 670.
Nannhofen, Schl., Kd. 247, 248, 313, 314, 316, 

317. III. 131.
Nansham, s. Landsham.
Nantesbuch, W. III. 438, 442.
Nantwein sm. Weidach), Fk. III. 662. 664. 
Naring, D. II. 43.
Narrenfietter, D 667.
Nassenhausen, Fd. 248 f., 289, 291. 
Natternberg, E. 49.
Nattich, E. III. 203.
Natzing, W. 590.
Nebel, W. II. 531, 535.
Nebelberg. W. III. 227.
Nederling, W. II. 492.
Nehaid, E. (Grüntegernbach.) 200.
— W. (Velden.) III. 490.
Nelharting, W. 199.
Nematen, E. 82.
Neppelhub, E. III. 489.
Nesselgraben, W. II. 723.
Nettelkofen, D. III. 255.
Netterndorf, D. III. 250.
Neubau, E. (Abens.) 4.
— W. (Evenhausen.) 89.
— im Schlagkreut, E. (Gundelkofen.) 494. 
Neuberg, E. (Niedertaufkirchen.) II. 578.
— W. (Rechtmehring.) III. 546.
Ne u b e u e r n ,  Pd. II. 738, 756 fs., 759, 793. 
Neubiberg, D. II. 653.
Neubüchel, D. 607.
Neuburg, E. (Herbering.) II. 563.
— — (Niedertaufkirchen.) 578.
Neuchi ng,  Pd. 409.
Neudegg in der Au, II. 221, 463.
Neudeck, D. (Babensham.) 82.
— E. (Baierbach.) III. 469.
------- (Grüntegernbach.) 200.
------- (Peterskirchen.) II. 689.
Neudorf, D. II. 682.
Neuenschleißheim, Cd. II. 494, 497.
Neufahrn, Fd. (Deining.) III. 626, 628, 630. 
------- (Schäftlarn., III. 648, 650, 656.
— E. (Ampfing.) II. 84.
— Kd. (Mettenheim.) II. 132 fs.
Neufarn, D. (Walpertskirchen.) 398.
— Exd. (Eching.) 416, 422, 4 24, 426, 470.
— Fd. (jetzt Exd.) (Schwaben.) III. 90, 127,  

131, 133, 683.
Neufraunhofen, Fd. III. 470, 480, 491, 493 f., 

495, 500, 501.
Neufreimann, D. II. 502.

Neugaden, E. II. 682.
Neuharting, W. 211, 218.
Neuhaus, E. (Schliersee.) II. 51.
------- (Wall.) II. 66.
— W. (Pfaffing.) III. 542.
Nenhansen, E. (Forstinning.) III. 103.
------- (Obertaufkirchen.) II. 150.
— jetzt Pd. (nächst München.) II. 433 fs., 523 ff. 

III. 682.
— W. (Altcnerding.) 339.
— — (Ebersberg.) III. 231.
-------(Kranzberg.) 465.
— — (Otting, i l l l .  354.
— — (Rattenkirchen.) II. 167.
Neuhauser, E. II. 809.
Neuhäusl, E. (Hofkirchen.) 204.
------- (Prien.) III. 208.
— - (Vilslern.) III. 501.
------- (Wall.) II. 66.
— am Berg, E. (Gars.) II. 111.
Neuhäusles E. (Irschenberg.) II. 20
— z. H. (Bockhorn.) 362.
Neuhäusln im Holz, W. II. 111. 
Neuhäuslschneider, E. II. 111.
Neuhelfendorf, W. 45.
Nenherberge, E. II. 492.
Neuhub, E. 4.
Neuhütten, Alm. III. 326.
Neukasloh, W. III. 43.
Neukerfen, W. II. 146.
Neukirchen, E. (Maitenbeth.) III. 539, 541.
— Fd. (Walpertskirchen.) 338, 398.
— Fk. (Zorneding.) III. 226, 278 fs., 282.
— — (Riedering.) II. 737, 784, 786.
— Pd. sDec. Miesbach.j 559, 565. II. 4, 42 ff. 

III. 679.
-------- fDec. Teisendorf.) III. 351 fs.
Neulehner, E. III. 484.
Neulend, W. III. 3763 
Renting, W. 543.
Neumaier, E. (Breitbrunn.) 584.
— W. (Elbach.) II. 7.
Ne uma r k t ,  M. II. 597 sf., 604.
Nenmühle, E. (Langengeisling.) 377.
------- (Moosburg.) 509.
— — (Neukirchen.) II. 42.
------- (Riedering.) II. 785.
— W. (Bernau.) III. 197.
Neumühlhausen D. III. 107.
Neumünster, D. III. 240.
Nennteufler, W. 732.
Neuorthofen, W. III. 239.
Neupullach, D. III. 103.
Ncureit, E. 69.
Nenried, Fd. (Grefselfing, jetzt Martinsried.) I I. 

484, 500, 512, 514, 516. III. 682.
— W. (Rott a. Inn .) III. 556.
Neuschmid, E. 533.
Neujchwabing, W. II. 548.
Neusieden, z. H. 118.



Neustadl -  Nymphcnbnrg. I.III

Neustadl, E. (Osterwarngau.) III. 308. >
— W. (Obing.) 604.
------- lRuhpolting.) 558.
Neustifff Kl., jetzt Exd. 25, 415, 428, 434, 438, 

439. III. 674.
Neustocka, D. III. 107.
Neutenkam, D. 685.
Neutzkam, D. 667.
Neuurtlfiug, D. 200.
Ncuwagner, E. (Steinkirchen.) III. 484, 506. 
Neuwies, E. (S t. Wolfgaug.) 238. j
— W. (Uebersee.) 573.
Neuwöhr, D. II. 756.
Nickel im Schopf, E. II. 111.
Nickelfeiden, W. II. 759.
Nicking, E. 225. j
Nicklhub, E. 199. l
Nicklschuster, E. III. 490. !
Niederachen, Ft. 552, 554, 555. ^
Niederambach, D. 9. >
Niederasch au ,  Pd. III. 196, 199, 200. 
Niederau, D. III. 383. !
Niederaudorf, Fd. 33. II. 737, 762, 764, 766.  ̂
Niederbairbach, D. III. 501.
Ni ede rberg kir ch en, Pd. II. 554, 567, 57 3 ff., 

591. ^
Niederbrunn, D. 582. j
Niedcrding, Fd. 337, 354, 356, 358. ^
Niedered, W. 598.
Nicdcrgeistelbach, Fd. 220, 222, 223.
Niederham, D. (Arget.) II. 611.
------- (Königsdorf.) III. 438. !
— E. (Oberdorfen.) 219. ^
— — (Tittmoning.) III. 406.
— W. (QLing.) 604. !
Niederhasling, D. 57. !
Niederhausen, Ä . II. 690.
Niederheim, W. (Pittenhart.) 582.
------- (Reichertsheim.) II. 170.
Niederheldenstein, Kd. II. 116, 118.
Niederhof, W. 398.
Niederhofen, W. II. 30.
Niederhönniug, W. 225.
Niederhub, E. II. 587.
Niederhummel, Fd. 459, 461.
Niederkagiug. W. III. 107.
Niederkam, D. 696.
Niederlern, Fd. 338, 360, 361.
Niederling, D. 568.
Niederlohe, E. II. 553.
Niedermayer, E. II. 111.
Niedermosen, E. II. 563.
Nicdermühle, E. (Holzhaufen.) 7o2.
— — (Reichertsheim.) II. 170.
Niedernburg, W. II. 779.
Niederndorf, D. (Piirteu.) II. 161.
— W. (Mauern.) 505, 508.
— — (Traunstein.) 543.
Niederneuching, Fd. III. 89, 118 jf.
Niedernfels. D. 525. 532, 536.
Niederöd, W. III. 111.
Niederpsrämeru, Fd. III. 240, 212, 245. 
Niederreit, E. III. 434.
Niederried, W. III. 103.
Ni ede r r o t h ,  Pd. III. 40, 138, 161 ff.

Niederscheyern, Fd. III. 65, 74, 76. 
Niederschönbuch, W. 514.
Niederschweibern, E. II. 573.
Niederseeon, Fd. (Seeon.) 607 ss.
-  W. (Egmating.) III. 240.
Niederstraß, W. III. 341.
Niederstraßer, E. III. 351.
Niederstraubing, Fd. 198. III. 484, 486, 488. 
Ni eder t aufki r chen.  Pd. II. 574, 5 7 8 fs. 
Niederthann, Exd. (Ilmmünster.) III. 56, 58,

— sJnucrthanns, Kd. (Schönau, jetzt Lunten
hausen.) 69, 70. III. 671.

Riederwies, E. III. 21, 23.
Niederwinkeln, E. III. 383.
Niederwörth, D. 408.
Niederwurmsheim, W. II. 583.
Niemandsbichl, E. 290.
Niereit, E. 607.
Niernharting, D. III. 368, 372.
Niernstorf, Kd. 155, 156.
Niesberg, D. III. 200.
Niesgau, W. 570.
Niklashag, E., Nk. 490, 493, 499.
Niklasreut, Fd. III. 226, 263, 265, 267. 
Niklasreuth, Exd. (Au.) 41.
-  Fd., jetzt Pd. (Irschenberg.) 33. II. 4, 5, 8, 

20, 21, 23 ff., 53. III . 679.
Nilling, W. III. 383.
Nisting, E. II. 566.
Nödcl, E. III. 484.
Nodern, E. (Pfaffing.) III. 542.
— W. (Tölz.) III. 450.
Noderwiechs, D. 64, 66.
Nödlberg, D. II. 779.
Nogg, W. II. 669.
Noidach, E. II. 30.
Nonn, Fd. II. 719, 723 ff.
Nonnreit, W. III . 406.
Noppenberg, E. II. 597.
Noppenthal, E. II. 756.
Nordhof, E, (Dietramszell.) III. 421.
— W. (Schönau.) 69.
Norlaching, D. 211.
Nörting, Kd. 3, 11, 13, 14.
Nöstelbach, D. 582.
Notbühel, W. III. 399.
Notierung, E. 371.
Notzen, D. II. 84.
Notzing, Fd. 337, 354, 355, 357, 358. 
Nüchterbrunn, Klause. III. 308, 310.
Nudlbichl, E. II. 792.
Nunberg, E. (Lengdorf.) 207.
------- (Wambach.) III. 491, 503.
Nunbühl, z. H. II. 703.
Nunhausen, W. 568.
Ruhbaum, W. IN. 546.
Nußbanmer, E. 57.
Nußberg, E. 514.
Nu ß d o r f ,  Pd. II. 738, 740, 756, 759 ff., 795.
— Fd. (jetzt Exd.) (Haslach-Traunstein.) 543, 

549. III. 676.
Nußrain, W. 220, 223. 
N y m p h e n b u r g ,  Schl. Ek. II. 528 ss.



Obau -  Ob-rhof.I.IV

Obau, E. III. 362.
Oberach, D. III. 287.
Oberacherting, E. III. 199.
Oberachthal, W. Meukirchen.) III. 351.
------- (Sölhuben.) III. 219.
Oberaich, E. II. 146.
Oberambach, D. (Jnkofen.t 9.
— E. (Münsing.) III. 640.
O b e r a m m e r g a u ,  Pd. III. 3, 18 fs. 
Oberappersdorf, Fd. 483, 484, 516 ff. 
Oberaschau, W. (Grabenstätt.) 530.
------- (Otting.) III. 354.
Oberast, Fd., s. Ast.
Oberatting, D. 598.
Oberan, E. (Otting.) III. 354.
— Fd., Exp. (Garmisch.) III 4, 577, 580, 583.
— W. (Fridorfing.) III. 383.
— z. H. Berchtesgaden.) 107.
Ob e r a u d o r f ,  Pd. 33. II. 762. III. 682. 
Oberbabing, W. III. 489.
Oberbach, W. 416, 459, 463, 464.
Oberbachern, Fd. 126, 132 ff.
Oberbachheim, E. 713.
Oberbauer, E. II 595.
Oberbaumgarten, D. 497.
Oberberg, E. II. 595.
Oberberger, E. 40.
Oberberghausen, Fk. 416, 475 fs. III. 675 
Oberbergheim, D. II. 170.
Oberbergki r chen,  Pd. II. 554,567, 582 ff., 

591
Oberbiberg, Fd. II. 642. III. 420, 636 f., 639. 
Oberbichl, E. II. 169.
Oberbierwang, D. 95.
Ober-Brehmrain, E. 40, 44.
Oberbreitenau, W. III. 490.
Oberbrodhub, E 40.
Oberbrunn, D. 581 ss.
Oberbrunnham, D. II. 704.
Oberbuch, D. (Buch am Buchrain.) III. 96.
— W. (Pemmering.) III. 121.
Oberbuchau, E. 111. 12.
Oberbuchen, Fd. III. 420, 438, 440, 442. 
Oberbüchl, E. II. 43.
Oberbühel, W. 555.
Oberdarching, Exd. III. 286, 308 ff., 311, 314 f. 
Oberdickel, E. II. 66.
Oberdill, E. II. 639.
Oberding, Fd. 337, 354, 356.
Oberdorf, D. (Altomünster.) III. 139.
— — (Oberneukirchen.) II. 146.
Ober dor f en ,  Pd. 217, 219  sf.
Obereben, E. 558.
Obereck, E. I I . 792.
Obered, W III. 413.
Obereggerhausen, E. 530.
Obereglhof, W. III. 491.
Oberegling, z. H. III. 626.
Obereichet, W. 737.
Obereinöde, W. II. 88.

H
Oberelkofen, Fd. III. 255, 257, 262. 
Oberellmosen, D. 35.
Obererlach, E. III. 139.
Obererlbach, Kd. 674.
Obereuhof, D . III. 263.
Oberfarrach, W. III. 517.
Oberfeld, E. III. 619.
Oberfimbach, D. 698.
Oberflintsbach, D. II. 739.
Ob e r f ö h r i n g ,  Pd II. 610, 633, 636 ff. 
Oberforst, W. III. 383.
Oberfroschheim, W. 713.
Oberganghofen, Fd. 661, 667, 668. III. 678. 
Obergarching, D. II. 675.
Obergasta, z. H. III. 255.
Obergrainau, Fd. III. 577, 579. 
Obergebensbach, W. 200.
Obergebertsham, W 598 
Obergehrer, E. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
------- (Schwindkirchen.) 225.
Obergeiersberg, E. III. 158.
Obergeiselbach, Fd. 338, 399, 401. 
Obergeisenfelden, W. III. 383.
Obergern, E. (Au.) 40.
— z. H. (Berchtesgaden.) 107.
Obergoldau, W. II. 116.
Obergolding, D. 678.
Obergräben, E. II. 714.
Obergrabing, W. II. 590.
Obergries, z. H. (Gaissach.) III. 431.
------- (Tölz.) III. 450.
Obergrub, E. (Hoheneckelkosen) 698.
— W. (Velden.) III. 490.
Obergschwendt, W. 558.
Oberhaarbach, D. 702.
Ober hachi ng ,  Pd. II. 616, 639 fs. III. 682. 
Oberhafing, D. III. 391.
Oberhaindlfing, Fd. 3, 23, 24. III. 670. 
Oberham, D. II. 611.
Oberhandenzhofen, K. III. 186, 188.
Oberhart, W. III. 530.
Oberhaselbach, D. 685.
Oberhasling, D. II. 19.

> Oberhaus, E. (Palling.) III. 391.
------- (S t. Georgen.) II. 682.
Oberhausbach, D. III. 469, 472.

! Oberhausen, Kd. (Steinkirchen a. Ilm .) III. 40, 
81, 82, 85.

— W. (Engelsberg.) II. 675.
— — (Ruhpolting.) 558.
Oberhausmehring, D. 210.
Oberhausstärt, E. III. 199.
Oberhehenberg, W. 95.
Oberheining, D. 721.
Oberheldenberg, Fd. 661, 667.
Oberherrnhausen, Fk. III. 619, 621.
Oberfilzen, W. II. 686.
Oberhochstätt, D. 528.
Oberhof, D. (Egern.) 287.
— E. (Hechenberg.) III. 434.



Oberhof — Oberschweibern. I.V

Oberhof, E. (Stephanskirchen.) II. 595.
— W. (Walpertskirchen.) 398.
Oberhofen, K. II. 573, 575, 577. 
Oberhöfen, E. 698.
Oberhofer, E. II. 32.
Oberhofkirchen, W. 204.
Oberhöger, W. II. 32.
Oberhögl, z. H. III. 345.
Oberhöllhund, E. II. 689.
Oberholzen, E. III. 341.
Oberholzham, D. 61, 65.
Oberhörlkofen, D. 409, 410, 412.
Oberhub, E. (Buchbach.) II. 555.
------ (Ranoldsberg.) II. 587.
------ (Weildorf.) III. 376.
— W. (Aitel.) III. 516.
Obe r humme l ,  Pd. 416. III. 675. 
Oberjettenberg, W. II. 723.
Oberkaging, D. III. 107. 
O b e r k a l t b r u n n ,  D. P .-S ., C. II. 767. 
Oberkammerloh, W. III. 334.
Oberkienberg, W. 418, 421. 
Oberkleinkarolinenfeld, D. 45. 
Obertopfsburg, D. 207.
Oberkorb, E. 200.
Oberkurzenried, E. III. 21.
Oberlaindern, Fd. III. 286, 308, 312, 315. 
Oberland, Ft. 552, 554, 555.
Oberländer, E. II. 631.
Oberlanding, E. 702.
Oberlantenham, W. II. 566.
Oberlappach, D. 323.
Oberlarch, E. II. 30.
Oberlaufing, D. III. 231, 239.
Oberlaus, W. 45.
Oberleheu, E. III. 362.
Oberleiten, E. (Schliersee.) II. 51.
— W. (Getting.) 57.
------- (Obing.) 604.
------- (Rohrdorf.) II. 792.
Oberlenghart, W. 519.
Obcrloh, W. 225, 231.
Oberlohe, E. II. 555.
Oberlohen, W. III. 555.
Oberloher, C. II. 20.
Ober-Luka, D. 269.
Obermailing, E. 207.
Obermalching, D. 311.
Obe r ma r ba c h ,  Pd. III. 40, 63 ff. 
Obermarchenbach,  Pd. 3, 16 fs. 
Obermayer, E. II. 111.
Obermenzing, Fd. II. 484 fs.
Obermoos, E. II. 19.
Obermoosen, W. III. 530.
Obermoosham, W. (Riedering.) II. 784.
— z. H. (Waging.) !II. 368. 
Obermooshäusl, E. 10.
Obermoosmühle, E. III. 148.
Obermühl, W. III. 246.
Obermühle, E. (Babeusham.) 82.
------- (Glonn.). I I I . 250.
------- (Pang.) II. 768.
Obermühlthal, D. III. 421.
Obermurrbach, W. III. 443.
Obermurrn, E. 91.

Obernau, E. III. 15.
Obernberg, z. H. II. 111.
Obernburg, D. II. 779.
Oberndorf, D. (Buch am Buchrain.) III. 96.
------- (Eggstätt.) 590.
------- (Jarzt.) 160.
------- (Pfaffing.) III. 542.
— E. (Mitterndorf.) 175.
------- (Priel.) 514.
— Fd. (Ebersberg.) III. 226, 231, 232, 237, 

238, 273.
------- (Kirchdorf b. Haag.) III. 512, 530, 531,

533, 536.
— W. (Kirchheim.) II. 633, 635.
------- (Weildorf.) III. 376.
Obernhof, D. II. 694.
Oberneuching,  Pd. III. 90, 101, 118 fs. 
Oberneuki r chen,  Pd. II. 94, 103, 105, 122,

123, 145 ff., 676. II I . 680.
Oberneuling, W. II. 566.
Oberniesberg, W. III. 539.
Oberobland, W. III. 21.
Oberoblfing, D. III. 91.
Oberöd, E. (Walpertskirchen.) 398.
— W. (Attel.) III. 517.
Oberornau, Fd. II. 169, 171.
Oberpfaffing, E. (Hofkirchen.) 204.
— E. (Oberdorfen") 220.
Oberpfrämmern, Fd. III. 226, 240, 242 ss.,

250, 268.
Oberpirach, W. 604.
Oberpoint, W. 558.
Oberpriel, W. 505, 514.
Oberprienmühle, E. III. 199.
Oberpurzlohe, E. II. 590.
Oberputting, W. II. 784.
Oberramsen, W. 558.
Oberreichenau, E. III . 216.
Oberreit, D. (Wang.) 99.
— E. (Moosburg.) 509.
------- (Weildorf.) III. 376.
Oberreith, E. (Grüntegernbach.) 200, 203.
-------(Neukirchen.) III. 351.
Oberrettenbach, W. 685.
Oberrent, W. (Gaissach.) III. 431.
— -  (Prien.) III. 208.
Oberrhain, D. 67 ff.
Oberrohrbach, W. II. 99.
Oberroidham, D. III. 391.
Ober  r o t h ,  Pd. 171, 248. III. 138, 163 fs. 
Oberrott, D. II. 566, 570.
Obersalzberg, z. H. 107.
Oberscheuern, E. II. 590.
Oberschilding, W. III. 391.
Oberschleißheim, Cd. II. 494, 495. 
Oberschnatterbach, W. III. 73.
Oberschönau, z. H. 107.
Obcrschönbach, E. 698.
Oberschönbuch, W. 514.
Oberschops, E. 45.
Oberschuster, E. II. 66.
Oberschwaig, W. III. 12.
Oberschwaimbach, D. 296, 299.
Oberschweibach, W. III. 489.
Oberschweibern, E. II. 573, 577.



Oberschwillach — Oedenhof.I.VI

Oberschwillach, W. 408.
Obersecbach, D. 219.
Oberseifsieden mit Hofstätt und Plöckl, z. H.

III. 513.
Obersendling, D. II. 475.
Oberseon, E. III. 268.
Ob e r s i e g s d o r f ,  Pd. 560 ff.
Obersoilach, E. III. 199.
Obersölln, E. 543.
Obersommering, W. III. 391.
Oberstadel, E. II. 66.
Oberstätter, W. 45.
Oberstaudhausen, D. 57.
Oberstem, z. H. 118.
Obersteinach, E. 40.
Obersteppach, D. (Attel.) II I. 516.
-  W. (Vilsheim.) 706.
Oberstraubing, D. III. 484.
Oberstrogen, D. 362.
Oberstufs, E. II. 792.
Obersur, W. 598.
Obersurheim, D. 737, 736.
Obe r t au f k i r chen ,  Pd. 149 ss., 167, 200,

226. III. 680.
Obertaxa, W. 459.
Oberteisendorf, Fd. III. 362 ff., 365 ff. 
Oberthal, W. II. 806.
Obcrthalham, W. (Oberbergkirchen.) II. 583.
------- (St. Wolfgang.) 238.
Oberthann, D. III. 56.
Oberübermoos, E., Nk. III. 542, 543, 545. 
Oberuelpoint, E. 41, 44.
Oberumbach, Kd. 248 f., 326, 329, 332. 
Oberunterach, W. III. 516.
O b e r v i l s l e r n ,  D., P .-S . III. 500 s. 
Obervockling, W. III. 368.
Oberwalchen, D. 568.
Oberwald, am, z. H. (Engelsberg.) II. 675.
— z. H. (Lafering fTaufkirchen v. W.f.) II. 

121.

Oberwalding, E. II. 583.
Oberwall, W. 64.
Oberwambach, E. III. 503.
O b e r w a r n g a u ,  Pd. II. 4, 67, 611. III. 286, 

295, 305 ff., 309.
Oberweidach, D. III. 203. 
Obe r we i ke r t s ho f e n ,  Pd. 248 f., 316  f. 
Oberweilbach, Kd. 178 ff.
Oberweinbach, W. II. 590.
Oberwendling, W. III. 368.
Oberweng, W. III. 46.
Oberwertach, D. 50.
Oberwiesen, E. III. 362.
Oberwiesenfeld, C. II. 437, 523 ff. 
Oberwildenried, E. III. 199.
Oberwindering, D. III. 811.
Oberwinkel, z. H. II. 675.
Oberwohlbach, D. 155.
Oberwöhr, z. H. III. 556.
Oberwörn, W. II. 751.
Oberwössen, Cd. 533, 539. III. 676. 
Oberzarnham, D. 95.
Oberzeil, E. 200.
Oberzeitelbach, Fd. III. 139, 140, 114. 
Oberzolling, D. 25, 27.

O b i n g ,  Pd. 581, 583, 604  ss., 608. II. 686. 
Obstätt, W. III. 262.
Ochselfurt, E. III. 539.
Ochsenwöhr, E. III. 450.
Odelsham, Fd. 82 ff.
Odelzhausen, Exd. 247 ff., 269, 320, 326 ff. 

II I. 173.
Odering, D. II. 567.
Odi, E. III. 21.
Oed, D. (Baierbach.) 111. 469.
— — (Kienberg.) II. 686.
------- (Schnaitsee.) II. 694.
— E. (Ainring.) III . 341.
— — (Beuerberg.) III. 619.
-------(Dietramszell.) III. 421.
------- (Elbach.) II. 7.
------- (Engelsberg.) II. 675.
------- (Feldkirchen.) 50.
------- (Gmund.) III. 290.
------- (Grafing.) III. 256.
-------(Isen.) III. 111.
-------(Margarethenried.) 502.
------- (Niederbergkirchen.) II. 573.
------- (Oberaudorf.) II. 762.
------- (Oberdorfen.) 219.
------- (Obertaufkirchen.) II. 150.
------- (Prutting.) II. 779.
------- (Ranoldsberg.) II. 587.
------- (Siegsdorf.) 561.
-------(Steinkirchen.) III. 484.
------- (Waging.) III. 368.
— W. (Attel.) III. 516.
— — (Bergen.) 526.
------- (Eggstätt.) 590.
------- (Flossing.) II. 102.
-------(Fridorsing.) III. 363.
— ----(Geisenhausen.) 685.

(Glonn.) III. 250.
— — (Grüntegernbach.) 200.
------- (Irschenberg.) II. 19.
------- (Laufen.) 721.
------- (Lengdorf.) 207.
------- (Maitenbeth.) III. 539.
------- (Otting.) III. 354.
------- (Pfaffing.) III. 542.
-------(Reichertsheim.) II. 170.
-------(Rieden.) III. 551.
------- (Schliersee.) II. 52.
------- (Schönau.) 69, 70.
------- (Schönberg.) II. 590.
-------(Tattenhausen.) II. 809.
------- (S t. Wolfgang.) 238.
— z. H. (Surberg.) 565.
— am Holz, E. (Prutting.) II. 779.
— auf der, W. (Maitenbeth.) III. 539.
— im Holz, E. (Neuching.) lll. 118.
— Ober-, W. (Albaching.) III. 513.
— Unter-, W. (Albaching.) III. 513.
Oeden, D. (Schnaitsee.) II. 694.
— z. H. (Waug.) 99.
Oedenberg, W. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
— z. H. (Griesstätt.) 91.
Oedendorf, W. III. 542.
Oedengrub, E. II. 598.

1 Oedenhof, E. 454.



Oedcnhofen — Ottersberg. I.VH

Oedenhofen, W. III. 21, 23.
Oedenholzhausen, Fd. 249. 251, 258.
Oedenhub, E. (Glonn.) IH . 250.
------- (Schnaitsee.) II . 694.
------- (Wang.) 99.
— W. (Scheyern.) III. 74.
------- (Tuntenhausen.) 72.
Oedentlaus, E. 237.
Oedenkling, E. ll . 695.
Oedenpullach, W. I!. 639.
Oedenreuth, W. II. 694.
Oedenstockach, D. II. 647.
Order, E. (Irschenberg.) II. 20.
— W. (Miesbach.) II. 32.
— am Holz, E. (Moosen.) III. 475.
— von Oed, E. (Prien.) III. 208.
Oedersberg, W. 390.
Oedgart, W. 528.
Oedgarten, E. (Isen.) III. I I I .
------- (Stephanskirchen.) II. 595.
Oedgasse, W. II. 169.
Oedhäusl, E. II. 762.
Oedhof, E. 737.
Oedhnb, E. II. 107.
Oedling, D. II . 779.
Oedmann, E. III. 56.
Oedmühle, E. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
— — i Stephanskirchen.) II. 595.
— W. (Erharting.) II. 98.
Oedsbauer, E. II. 43.
Oedsberg, Groß- und Klein-, W. III. 551. 
Oetz, E. 85.
Oelberg, z. H. III. 27.
Oel bergki r chen,  Pd., s. Anger, Pd. 
Oelchering, W. III. 272.
Oellerberg, E. III. 406.
Oelmühle, E. I I I .  272.
Oelpergsberg, W. 25.
Oepping, E. II. 682.
Ocslarn, W. II. 94.
Oestern, W. II . 102.
Oetz, E. (Attel.) III. 517.
------- (Geisenhausen, jetzt Altenfraunhofen.) 685.

------- '(Rohrdorf.) II. 792.
— W. (Attel.) III. 516.
------- (Buch a. Buchrain.) III. 96.
— z. H. (Walpertskirchen.) 398.
Oetzlweber, E. II. 12.
Oetzmann, W. III. 518.
Oexing, D. III. 255, 260, 265.
— s. Grafing.
Ofen, E. (Moosen.) III. 475.
------- (Vilslern.) I I I . 501.
— W. (Kirchdorf b. Hang.) III. 529. 
Ofemvinkel, E. III. 218.
Ossenham, W. (Engelsberg.) II. 675.
------- (Schnaitsee.) II. 694.
Ossenstadter, E. 40.
Offenwang, D. III. 376, 378.
Offling, D. 682.
Ofner, E. III. 500.
Oftlfing, D. 25.
Ohl s t ad t ,  Pd. III. 420, 576, 590  ff.
Oigiug, D. 543.

Olching, Fd. 248, 249, 284, 286, 288. 
Ollerding, D. (Kay.) III. 387.
— W. (Kay.) III. 390.
Olthäusl, E. II. 753.
Oppenried, W. 40.
Opperting, E. 398.
Oppolting, Fk. 338, 371, 372.
Orlfing, E. 210.
Ornau, Kd. II. 150, 152, 157.
Ornaumühle, E. II. 116.
Orthofen, D. (Egmating.) III. 239.
------- (Kirchdorf b. Aibling.) 64.
— Fd. (Sittenbach.) III. 173, 174, >77.
— W. (Kienberg.) II. 686.
Ortmaring, D. II. 686.
Osenaham, W. 85.
Osendorf, D. 87.
Oseneck, E. II. 555.
Osenhub, E. II. 590.
Osing, W. 721.
Osten, E. (Ruprechtsberg.) III . 479.
— W. (Dietramszell.) III. 42l.
------- (Elbach.) II. 7.
Ostenbuchberg, z. H. 573.
Ostenwinkel, W. III. 503.
Osterberg, W. III. 290.
Osterfing, D. II. 779.
Osterham, W. (Bernau.) III. 197.
------- (Siegsdorf.) 561.
Osterhofen, D. (Königsdorf.) III. 438.
------- (Margarethenzell.) II. 30, 31.
— W. (Prien.) III. 208.
Osterholzen, E. 249, 275.
Osterinbach, W. 25.
Osterkam, D. (Rohrdorf.) II. 791.
— W. (Rohrdorf.) II. 792.
Osterlech, W. II. 779.
Osterloh, E. (Oberdorfen.) 219.
-------(Teisendorf.) III. 362.
O s t e r mi e t h i n g ,  Pd. 719.
Ostermühle, E. 85.
Ostermünchen,  Pd. 33, 67 fs. 111.247,671. 
Osternach, D. III. 208.
Osterreit, W. II. 111.
Osterseon, W. III. 231.
Osterthann, D. II. 583.
Osterwald, E. (Pöbing.) III. 25.
— W. (Holzen-Aßling.) III. 263. 
Os t e r wa r n g a u ,  Pd. III. 286, 305, 308  fs.,

684.
Ostin, D. III. 290.
Oswaldberg, W. 225.
Ottel, E. II. 42.
Ottenburg, D., Schl. 415. 416, 445, 447, 448. 
Ot t endi ch l ,  Pd. II. 610, 647  fs.
Ottenhofen, Exd. III. 90, 103 fs., 107. 
Ottenloh, E. II. 587.
Ottenöd, E. 64,
Ottenthal, W. II. 673.
Otterbcrg, D. 568.
O t t e r f i n g ,  Pd. II. 611. III. 286, 312, 315 ss. 
Ottering, Fd. 231, 234, 237.
Otterkring, W. III. 208.
Otterloh, D. 657, 660.
Otlersberg, D. III. 90, 127, 134.



I.VHI Oltershausen — Perzhofen.

Ottershau,eil, Kd. 144, 146 ff., 416. 
O t t i n g ,  Pd. 719. III. 393  ff., 356, 372. 
Ottmaning, W. III. 341, 345.

Pabing, D. (M aria Dorfen.) 211, 219.
— W. (Teisendorf.) III. 362.
Packheim, D. 375.
Paindorf, Fd. III. 70 ff.
Pallhausen, W. 469, 471.
P a l l i n g ,  Pd. III. 356, 391, 393, 395, 396,

398, 400.
Palmberg, Fd. II . 84 ss.
Palsweis, Fd. 248, 249, 278, 280, 283. 
Palzing, Fd. 3, 11, 14.
Paming, E. 598.
P a n g ,  Pd. 33, 41. II. 738, 767 js.
Pangraz, E. 67.
Pänk, W. III. 362.
Panoll, E. (Otting.) III. 354.
------- (Waging.) III. 368.
Pavfcrting, Fd. 338, 399, 401.
Paradies, E. 732.
Pardieß, W. III. 542.
Parmbichl, Vm., z. H. III. 362.
Parmsee, W. III. 584.
Parnsberg, D. III. 218.
Parsberg, Fd. II. 4, 24, 35, 37, 41.
Parschall, W. III. 368.
Parschalling, D. (Oberdorfen.) 219.
— E. (Lengdorf.) 207.
Parschberg, W. 225.
Parsdorf, Fd. III. 90, 127, 131, 133. 
Partenhausen, W. III. 354.
P a r t e n k i r c h e n ,  M . III. 3, 4, 19, ,576, 593, 

595.
Parting, W. II . 694.
Parzing, E. 568.
Pasel, E. III. 413.
Pasen, E. III. 354.
Pasenbach, Fd. 125, 188, 190 ff.
P a s i n g ,  Fd. (jetzt Pd.) II. 484, 486, 488, 

490. III. 681, 682.
Pastetten, Fd. III. 90, 124, 125, 127. 
Pattenberg, D. 526, 528.
Pattenham, D. 570.
Patersdorf, Kd. 592, 595, 596.
Patting, D. (Weildors.) I I I .  376, 378.
— W. (Riedering.) II. 784.
Pauleo, E. III. 200.
Pauliberg, Kd. 483, 486, 487.
Paulöd, E. 542.
Paulreuth, W. 40.
Paulusberg, E. III. 489.
Pauluszell, Fd. III . 467, 490 s., 493, 495, 

498.
Paun an der Blaika, E. III. 450.
Paunzenhof, W. II. 149.
P a u n z h a u s e n ,  Pd. 13. III. 64.
Pauschberg, E. 607.
Paussenberg, W. 207.

Ottmarshart, Fd. III. 148, 150, 155. 
Ottmarshausen, W. III. 158.
Otzen, E. II. 704.

U .
Pavolding, D. 607.
Pax, W. III. 489.
Pechler. E. II. 695.
Peckl, W. III. 351.
Peharting, E. III. 391.
Peichten, E. 91.
Peitz, Fd. 45, 46. III. 671.
Peissing, E. (Altenfraunhofen.) 667.
------- (Rattenkirchen.) II. 167.
Peistelsau, D. III. 34.
P e i t i n g ,  Pd. III. 3, 4, 9, 13, 14, 21 ss. 
Peitzabruck, E. II. 84.
Peizing, D. II. 590.
Pelka, K. 155, 156, 162, 163.
Pelletsmühle, E. III. 294.
Pellhausen, D. 449, 453.
P e l l h e i m ,  Pd. 125. 126, 129, 178 ff.
— W. (Eggstätt.) 590.
Pemberg, W. II. 167.
Peinberger, W. II. 33.
P e m m e r i n g ,  Pd. III. 90, 108, 110, 121 fs., 

512
Pemsöd, E. 732.
Pendelreit, E. 673.
Penk, E. III. 503.
Penlmacher, E. III. 345.
Penning, D. (Hohenpolding.) III. 473.
— E. (Niederbergkirchen.) II . 573.
— W. (Prutting.) II. 779.
Penstätt, E. III. 530.
Pentenried, E. II. 535.
Penzing, D. (Evenhausen.) 81 ss., 87.
------- (Isen.) III. 111.
Penzmühle, E. 555.
Perach, Kd. III. 341 fs., 344.
Perading, W. 570.
Perau, W. III. 34.
Percha, Fk. III. 651, 656.
Peretshofen, K. 248, 313, 315.
Perfall, E. 85.
Perfallerwirth, E. 85.
Perharting, W. II. 703.
Pe r l ach ,  Pd. II. 610, 65 3  ff.
Perlesheim, D. II. 582.
Perlhäusl, E. II. 675.
Perlkam, W. 685.
Permanöd, W. III. 530.
Permering, D. (Hofkirchen.) 204.
— W. (Lohkirchen.) II. 566.
Perneck, E. II. 43.
Persdorf, W. II. 784.
Pertenham, E. III. 368.
Perlenstem, Schl. 525, 568, 569.
Pertlsham, W. II. 695.
Perzau, E. 673. III. 506.
Perzhofen, Fd. lll. 609, 610, 611.



Perzl -  Pirka. I.IX

Perzl, Ober-, E. (Maitenbeth.) III. 536.
— Unter-, E. (Maitenbeth.) III. 539.
Pesenlern, Kd. 402, 405.
Peteratzing, E. II. 574.
Peterau, E. III . 491.
Peterbauer, E. III. 450.
Petersberg, Exk. (Flintsbach.) II. 738, 739, 

742, 744, 746, 748.
— Fk. (Walkertshofen.) III. 178 ss. 
P e t e r s h a u s e n ,  Pd. 167. III. 40, 52, 67 sf. 
Petershof, E. II. 631.
Pe t e r sk i r chen ,  Pd. II. 667, 668, 670, 676, 

686, 689 fs., 714.
Peterswahl, Fd. 484, 502, 503 f.
Peterwinkeln, E. III. 406.
Petschbühel, W. 555.
Pettendorf, D. 532.
Pettenheim, Fd. (Ensdorf.) II. 94.
— Kd. (Lafering sTaufkirchen v. W.).f II. 121, 

123, 130.
P e t t i n g ,  Pd. 719, 732  ff. II. 731. III. 372, 

404, 679.
— W. (Oberhaching.) II. 639, 644.
Petzenbichel, W. II. 809.
Petzenham, W. II. 555.
Petzgersdorf, W. II. 784, 786.
Pfadendorf, W. III. 263.
Pfafsenbach, D. 702.
Pfaffenberg, E. (Grünthal.) 95.
------- (Trostberg.) II. 703.

W. (Reichertsheim.) II. 169.
Pfasfenberger, E. > Eggstätt.) 598.
— — (Wollmoosen.) III. 190.
Pfaffenbühel, D. III. 218.
Pfaffendorf, D. III. 345.
Pfaffenhain, D. II. 694.
Pfaffenhofen, Fd. (Mammendorf., 248, 249, 

313, 315.
------- (Wollmoosen.) III. 190 fs.
— a. d. G l o n n ,  Pd. 248, 319 ff.
— a. P a r s b e r g ,  Pd. II. 484, 531 ff.
— b. Rosenhe i m,  Pd. 33. II. 738, 751, 

7 75 fs.
— S t. III. 45, 75, 78.
Pfafsenkirchen, Kd. II. 149,151, 155. III. 680. 
Pfaffing, D. (Evenhaufeu.) 87, 88.
------- (Lengdorf.) 207.
... — (Obing.) 604.
— - E. (Frasdorf.) III . 200.
— Fd- (Irschenberg.) II. 4.
— Fk. (Bruck.) 248, 256, 259, 267. III. 277.
— Pd. II I . 514, 517, 519, 542, 544 f., 684.
— W. (Chieming.) 528.
------ (Laufen.) 721.
— — (M aria Dorfen.) 211.
------- (Oberbergkirchen.) II. 582.
-------(Prien.) III. 208.
— — (Steinkirchen.) III. 484.
------- (Tittmoning.) III. 405.
Pfannstiel, W. III. 199.
Pfarrhof, E. (Emmering b. Grafing.) III. 246.
------- (Engelsberg.) II . 675.
------- (Ostermünchen.) 67.
— — (Peterskirchen.) II. 689.
— W. (Buchbach.) II. 555, 557, 563.

Pfaschstätten, W. III. 529.
Pfauhub, E. III. 491, 503.
Pfeilstätt, E. II. 169.
Pfeisenham, W. II. 694.
Pfetrach, Fd. (Reichertshausen.) 3, 18, 19.
— W. (Bolkmannsdorf.) 520.
Pfifferloh, W. III. 208.
Pfingstel, W. III. 345.
Pfisterer, E. II. 42.
Pfistern, W. III. 431.
Pfleg, W. III . 250.
Pflegham, E. III. 561.
Pflegöd, E. III. 490.
Pföderln, W. III. 438.
Pfönnigsöd, W. III. 500.
Pförn, D. III. 287.
Pförrerau, z. H. 428.
Pfraundorf, Fd. 33. II. 768, 771, 779. 
P f r o n b a c h ,  Pd. 383 fs.
Pfronbäck, E. 383.
Piberg, W. 399.
Pichl, W. 598.
Pichler, E. III. 551.
Pickenbach, W. 598.
P i d i n g ,  Pd. III. 359 ff.
Pidingerau, z. H. III. 359.
Piebing, D. 568.
Piedendorf, Kd. 3, 4, 5.
Pienzenau, Fd. II . 4. III. 286.
Pierach, E. (Petting.) 732.
— W. (Grünthal.) 95.
Piering, D. (Herbering.) II. 563.
— W. (Tittmoning.) III. 405.
Pierling, W. 568.
Pierrach, W. II. 811.
Piesenberg, W. III. 405.
Piesenham, W. 95.
Piesenhausen, D. 532.
Piesenkam, Fd. III. 286, 296, 322.
Piesing, E. 454, 457.
Piesl, W. III. 491.
Pietenberg, Fd. 95. II. 94, 121, 123, 125, 130, 

147, 162.
Pietling, Fd. III. 383, 385, 387.
Pietzenberg, E. III. 218.
Pietzenkirchen, Fk. III. 196, 216, 220 fs., 684. 
Pietzing, D. III. 219, 220, 684,

> Piflitz, D. (Kollbach.) 168.
! — W. (Aspach.) III. 41.
! Pillhofen, D. Schl. 509.
! Pilling, E. 541.
! Pillingsdorf, D. 23.
! Pillkofen, D. 388, 390.

Pilz, E. III. 96.
Pinkeneis, E. II. 66.
Pinswang, D. (Neubeuern.) II. 756.
------- (Prien.) III. 208.

! Pinzgau, W. II . 704.
P i p i n s r i e d ,  Pd. III. 141, 152.

' Pipping, Kd. 486, 488, 491.
! P ira, W. II. 566.

Pirach, E. (Ainring.) III. 341.
— W. (Fridorsing.) III. 383.

! -------(Palling.) III. 391.
. Pirka, D. (Steinkirchen.) III. 484, 489.



Pirka — Promberg.I.X

Pirka. E. (Wambach.) III. 503.
Pirkelkam, E. III. 640.
Pirkenbauer, E. II. 82.
Pirkenhäusl, E. II. 32.
Pirstling, E. III. 255.
Pischelsdorf. W. 6.
Pischertshofen. D. 253.
Pischlach, D. III. 25.
Pischlsdorf, Fd. III. 40. 81, 83. 85. 
Pittersdorf, E. (Hart.) 541.
— W. (Velden.) III. 490.
Pitz, E. III. 96.
Pitzloh, E. 543.
Plachenberg, E. II. 598.
Plaik, E. II. 762.
Planegg, D. II. 519, 522, 542. 
Plankenberg, W. II . 694.
Planklhof, E. 428.
Planöd, E. III. 490.
Plattachmühle, E. 380.
Plattsle, E. III. 584.
Plattenberg, E. (Waging.) III. 368.
— W. (Tittmoning.) III. 406.
— am Wonneberg, W. (Waging.) III. 368. 
Plenkreit, E. 558.
Plesenberg, E. II. 587.
Pletschach, W. 526.
Pleherfischer, E. II . 12.
Plickenberg, E. II. 669, 674.
Pliening, Kd. III. 90, 127, 134.
Plixenried, D. III. 139.
Plöck, E. 99.
Plöcking, D. (Scheyern.) III. 74.
— E. (Oberbergkirchen.) H. 583.
Plöckl, z. H.. III. 513.
Plöd, W. III. 551.
Plörnbach, D. 26.
Plossau, E. III. 354.
Plötzling, W. 584, 586.
Ploxöd, W. II. 107.
Plutzer, E. II. 32.
P ö b i n g ,  Pd. III. 4, 24, 25 ss.
Podling. W. III. 421.
Poibeck, E. 494.
P o i g e n b e r g ,  Pd. 338. III.  90, 124 ss. 
Poigern, Kd. 247, 275 ss.
Poing, E. (Truchtlaching.) 570.
— Fd. (Anzing.) III. 89, 91, 92, 95. 
Point, E. iAmpfing.) II. 84.
------- (Grassau. I 533.
------- (Neukirchen.) II I . 351.
------- (Prien.) III. 208.
------- (Rieden.) III. 551.
------- (Teisendorf.) II I . 362.
— W. (Waakirchen.) III. 334.
— Z. H. (Kreuth.) III. 301.
Pointen, E. 698.
Pointner, E. (Fischbachau.) II. 12.
— — (Rechtmehring.) III. 546.
Poitel, E. II. 43.
Poitlmaun, E. 497.
Pölching, W. III. 203.
Polding, D. 200.
Pollen, W. 135.
Pollen, E. 732.

Pollersham, D. 82.
Polling, Exd. II. 102, 103 ss.
Pollmoos, D. III. 231.
Polln, W. III. 546.
Pollnschwaig, E. 380.
Polsing, D. (Palling.) III. 391.
— W. (Fridorfing.) III. 383.
Pölten, am, W. III. 598.
Polzing, D. 362.
Pömetsried, E. III. 590, 593.
Pomni, E. III. 362.
Pommering (Bachmehring), E. III. 529. 
Ponlach, W. m. C. II I . 405, 413.
Ponthal, W. II. 690.
Pöppl, E. II. 792.
Pöring, Fd. III. 277, 279, 282.
Pörndorf, Fd. 483, 485 fs. III. 875. 
Portenläug, E. II. 625.
Posch, E. II. 66.
Poschangerer, E. II. 2».
Poschen, W. II. 694.
Poschenhäusl, E. III. 351.
Poschenmühl, E. II. 682.
Pösling, W. II. 767, 774.
Pößmoos, D. II. 686.
Postgütel, E. 85.

! Posthof. E. III. 74.
Postschwaig, E. 9.
Poststadel, E. III. 91.
Pötberg, W. III. 305, 306.
Pöttenbrunn, D. 454, 456, 457.
Pötting, W. III. 231.
Potzham, D. II. 639, 647.
Pötzing, W. II. 7.
Potzmühle, W. III. 542.
Poxham, E. II. 566.
Pracher, E. II. 33.
Prack, W. 278, 283.
Prampelsberg, E. 598.
Praßberg, W. III. 334.
Praschlmühle, E. 85.
Praßl, E. II. 587. 

i P re in ersd orf, D. (Eggstätt.) 596.
! ------- (Schweidenkirchen.) 20.
i Preinerszell, Kd. 3, 20 ff.

Preisendorf, Fd. 661. III. 90, 107 ff., 123.
! Preisenberg, Fd. (Grammelkam.) 696 ff. 
s -  W. (Nutzdorf.) II. 759. 
i Preising, E. 542.
! Premschmid, E. III. 345.
! P r e n n in g , W. 211.
! Pretz, E. III. 490. 
s Pretzen, Kd. 337, 339, 341, 348.
! Pretzkobl, E. III. 490. 
s P r ie l,  D. (Bogenhausen.) II. 622.
i ------- (Einspach.) 278.
^ ------- (Jetzendorf.) III. 51.

— Pd. 483, 484, 491, 498, 514 fs. III. 675.
— W. (Elbach.) II. 7.
P r i e n ,  Pd. 82. II. 266. III. 195, 196, 208ff. 

l Priestersöd, E. II. 107.
 ̂ Prittelbach, Fd. 126, 135, 137.

Prizing, D. II. 587. 
s Pröbstlberg, W. III. 12.
 ̂ Promberg, E. (Kienberg.) II. 686.



Promberg — Ram. I.XI

Promberg. W. (Schnaitsee.) II. 694.
Pröstl, W. E. III. 450, 456.
Prötzl im Holz, E. III. 529.
Prügelried, E. 494.
P r u t t i n g ,  Pd. 595. II. 737, 778 ff.. 807, 814. 
Pruttorf, D. III. 208.
Pschorerhof, W. III. 12.
Puch, D. zJetzendorf.) III. 51.
- -  E. (Emmering b. Grafing.) III. 246.
— Exd. (Bruck b. Fürstenfeld. - 136, 175, 248, 

250, 256, 259, 261, 267, 303, 308.
— W. -Schwindkirchen.! 225.
Puchen, W. C. III. 431 ff.
Pnchendorf, Fd. II. 484, 535 ff.
Pucher, E. 494.
Puchermann, E. 494.
Puchhe i m,  Pd. II. 434, 541 ff. 
Puchheimer-Moos, z. H. II. 541.
Puchschlagen, Fd. 126, 171 ff.
Puffthal, E. II. 573.
Puisl, W. III. 473.
Pullach, D. (Aibling.) 35, 37.
------- (Seeon.) 607, 618.
— Fd. (Forstinning.) III. 90, 103, 104, 107.
— Pd. 1i. 484, 544 ff.
— SV. (Flossing.) II. 102.
Pullenhausen, D. 131.

Ouertsfelden, E. III. 362.

Raab am Zaun, E. 99.
Rabein, E. II. 84.
Rabenbach, W. III. 555.
Nabenden, Fd. II . 686 ff.
Rabeneck, E. (Reichertsheim.- II. 170.
------- (St. Wolfgang.) 23L
------- (Waldhausen.) II. 714.
Rabenöd,zE. II. 566, 570.
Rabenstein, E. 40.
Rachel, E. 219.
Rachelsberg, W. II. 806.
Racholding, W. 601.
Rackerting, W. II. 779.
Radelsried, W. 278.
Radersberg, W. III. 530. 
Raderstätten, W. III. 168, 172.
Radl, E. 598.
Radlbruun, E. III. 595.
Radiding, W. 398.
Radlhöf, W. III. 73.
Raffelberg, D. III. 479.
Raffenau, W. III. 208.
Raffenstetten, D. 20.
Rafolding, W. II. 590.
Ragging, D. 737.

Pullharting, E. III. 383.
Pullhausen, W. 178, 180.
Pulling, Kd. 416, 428, 441.
Pulverfabrik, E. II. 784.
Pulvermagazin, E. II. 492.
Pumpernudl, W. 238.
Punding, W. III. 421, 424.
Punschern, D. III. 362, 367.
Punzenpoint, E. II. 695.
Puppling. Fd. III. 626, 629, 630 f.
Pürach, SV. 737.
Purfing, Fd. III. 91, 93, 95.
Pürftling, E. (M aria Dorfen.) 211.
------- (Schwindkirchen.) 225.
— W. (Reichertsheim.) II. 170.
P ü r t e n ,  Pd. II. 84, 94, 120, 122, 125, 161 ff..

574, 597. III. 680.
Purtlshof, W. 127.
Purzloye, W. II. 590.
Pusta, E. II. 784.
Puttenham, D. 82.
Putzenau, W. 737.
Putzenberg, W. III. 490.
Putzbrunn, Exd- II. 610, 647, 650, 652. 
Putzham. D. 732, 736.
Putzlehen, E. III. 619.
Pyramoos. Fd. III. 530, 532, 537.

H-
I Quicker, E. 706.

M-
Rahmbühl, E. III. 368.
Rahmgraben, E. III. 368.
Rahsdorf, E. 698. III. 678.
Rain, E. (Ainring.) III. 341.
------- (Miesbach.) II. 33.
- — (Neukirchen.) III. 351.
-  W. (Kiefersfelden.) II. 753.
-------(Maitenbeth.) III. 539.
------- (Prien.) III. 208.
------- (Riedering.) II. 785.
-  — (Schliersee.) II. 52.
-------(Wall.) II. 66.
-  Müller am, E. III. 290.
-  z. H. (Gaiffach.) III. 431.
------- (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
Rainbach, D. III. 529.
Rainer, E. (Flossing.) II . 102.
------- (Neukircheu.) II. 42.
Rainsberg, E. II. 42.
Rainthal, E. II. 587.
Raiswies, W. III. 27.
Rait, W. III. 479.
Raithen, Fd. 533, 534, 537. III. 676. 
Raitenhaslach, Kl. II . 576.
Ram, E. (Ettal.) III. 7.



I^XII Ran, — Reichhausen.

Ram, E. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530. 
Ramberg, D. 526.
Ramelsbach, W. 188, 193.
Rainer, E. II. 689.
Ramering, K. II. 167, 168.
Ramcrsberg, W. II. 98.
Ramersdorf, Fd. II. 107, 122, 432, 166, 610, 

653 ff., 656.
Ramerting, W. 69.
Ramertsberg, W. III. 490.
Ramertshofen, K. 248, 253, 255, 256.
Raming, W. 91.
Rammelkam, E. 661, 696 ff.
Ramperting, W. III. 473.
Rampertshofen, Fk. III. 421, 424, 430. 
Rampertskirchen, D. II. 686, 689.
Rampolddorf, W. 685.
Rampoltsheim, W. II. 149.
Ramsau, E. (Anger.) III. 345.
------- (Nußdorf.) II. 759.
------- (Oberaudorf.) II. 762.
— Epd. (Kirchdorf b. Haag. > 241. II. 111. III. 

512, 526, 530 f., 533 ff.
-  Pd. 105, 109, 115 ff.
-  W. (Attel.) III. 516.
------- (Peiting.) II I . 21.
Ramsdorf, D. III. 388, 390.
Ramsen, W. 558.
Ramsenthal, E. II. 42, 41, 51.
Ramstötten, W. III. 362.
Randling, E. II. 686.
Ranerding, W. II. 578.
Ranering, D. II. 583.
Ranft (auch Ried), z. H. III. 556.
Ranham, W. III. 391.
Ranharding, E. (Anzing.) III. 91.
— W. (Titlmoning.) III. 406.
Ranhardstetten, W. II. 791.
Ranhartsberg, E. III. 271.
Ranhör, E. III. 530.
Ranischberg, W. III. 111, 113.
Rank, E. (Irschenberg.) II. 20.
------- (Neukirchen.) II. 43.
Rankheim, D. 590.
Rann, E. 35.
Ranner, E. II. 20.
Rannertsham, E. II. 587.
Rannertshauseu, E. 6.
R a n o l d s b e r g ,  Pd. II. 583, 587  ss., 595.

III. 491.
Rapolding, W. III. 341.
Rappensberg, E. (Flossing.) II. 102.
------- (Niederbergkirchen.) II. 573.
Rappo l t s k i r chen ,  Pk. 338, 386, 387. III. 

485, 674.
Rappolten, E. II. 779.
Raßhof, E. III. 334.
Rast, Wk. 459, 461, 464.
Raththaler, W. II. 33.
Rattenberg, W. (Fraheim.) II. 107. 
Ra t t enk i r chen ,  Pd. II. 117, 151, 167 ff. 

II I. 680.
Rattenshofen, W. III. 139.
Ratzenberg, E. II. 170.
Ratzenlehen, W. II. 32.

Ratzenwinkel, W. III. 431.
Ratzing, D. (Stephanskirchen. ! II. 595.
— W. (Moosen.) III. 475.
------- (Sölhuben.) III. 218.
Raubling, D. II. 768, 771.
Rauch, E. (Ismaning.) II. 631.
- -  im Holz, E. (Prutting.! II. 779. 
Rauchenberg, E. III. 443.'
Raucher, E. II. 66.
Rauchöd, E. 89.
Rauhenbichel, E. III. 341.
Naunstadt, E. III. 256.
Rauschenberg, W. 552.
Rauscher, E. II. 42.
Rauschhub, W. II. 714.
Rausching, W. II. 161.
Rauschwaltham, E. 95.
Raut, E. III. 598.
Rautenham, W. III. 388.
Rebensdorf, D. 685.
Rechenau, E. II. 762.
Rechertsreut, E. III. 319.
Rechthal, E. II. 7.
Rechtlfing, W. III. 173.
R- c h t me hr i ng ,  Pd. III. 512, 514, 526, 533, 

5 4 6  fs.
Reckenmühle, E. 418.
Reckenzell, E. III. 168.
Redenfelden, Fd. II. 768, 77 >, 771.
Rederberg, W. 721.
Redl, D. 732.
Regau, E. II. 762.
R e g e n s b u r g ,  S t. 359. II. 6l1 fs., 797. II!. 

496.
Rehbach, D. 505, 508.
Rehloher, E. 15.
Reibersdorf, Kd. II. 149, 153. III. 506. 
Reicharting, D. II. 690.
Reichdeutelhausen, E. II. 102.
Reichdobel, E. II. 107.
Reichelkam, W. III. 640.
R e i c h e n h a l l ,  S t. II. 719, 723 ss., 638. 
Reichenki rchen.  Pd. 338, 360, 363, 375, 

388  ff., 391, 392. III. 674.
Reichenöd, E. (Holzhausen.) 702.
— W. (Flossing.) II. 102.
Reichenried, E. 307.
Reichenrott, Ober-, Unter-, W. II. 590. 
Re i che r sbeuer n ,  Pd. III. 286, 307, 819  ff. 
Reichersdorf, D. (Priel.) 514.
-------(Vilsheim.) 706.
— E. (Petting.) 732, 733, 734.
— Fd. (Neukirchen.) II. 4, 42. 44 ss., 69.
— Fk. (Wambach.) III. 504 f. 507.
— Kd. (Gündelkofen.) 58, 483, 491 fs. 
Reichertsfelden, W. 582,
Reichertsham, W. II. 695.
Re i che r t shaus en ,  Pd. sDec. Abens.j 3, 5,

7, 18, 19 fs.
— an  der I l m ,  Pd. III. 40, 70 ff.
— W. C. (Thanning.) III. 657, 658, 661. 
Re i che r t she i m,  Pd. II. 169 fs. III. 533, 680. 
Reichgreißl, E. III. 530.
Reichgrub, E. II. 689.
Reichhausen, N?. 578.



Reichhub — Reschberg.

Reichhub, E. II. 146.
Reichhutt, E. II. 111.
Reiching, E. (Lafering sTaufkirchen u. W.st) II. 121.
— W. (Rechtmehring.) III. 646.
Reichmoosen, E. III. 413.
Reichthalheim, E. II. 102.
Reichvils, E. III. 475, 491.
Reichwimm, E. III. 368.
Reichwinkel, E. II. 102.
Reickering, D. H. 784.
Reifersberg, W. 667.
Reifing, D. 632.
Reilhof, E. III. 530.
Reineck, E. 99.
Reinering, D. 231.
Reinstorf, W. III. 240.
Reinthal, D. (Holzhausen.) 702.
------- (Neukirchen.) II. 42.
— E. (Partenkirchen.) III. 693.
- -  W. (Reichertsheim.) II. 170.
Reinting, W. III. 473.
Reipersberg, D. II. 779.
Reipertshof, W. 127.
Reisach, D. (Attel.) III. 516.
------- (Neukirchen.) II. 42.
— E. (Holzhausen.) 702.
— Kl. (Oberaudorf.) II. 762, 764 ff.
— W. (Eschelbach.) 371.
------- (Kirchdorf b. Aibling.) 64.
— z. H. (Teisendorf.) III. 362.
Reisberg, W. III. 354.
Reischach, D. II. 779.
Reischenberg, W. 667.
Reischenhart, Fd. 33. II. 768, 771, 773. 
Reischlhilgen, E. III. 516.
Reisdorf, W. 20.
Reisen, Fd. (Eitting.) 338, 368 ss.
— W. (S t. Wolfgang.) 237.
Reiser, E. (Herbering.) II. 563.
Reiserberg, E. 97.
Reiferer, E. (Bergen.) 526.
— — (Dietramszell.) III. 421.
— — (Obemeukirchen.) II. 146.
Reiseröd, W. 64.
Reiserthal, E. III. 240.
Reisgang, D. III. 56.
Reislander, W. II. 791.
Reisleiten, E. II. 88.
Reisselsberg, E. II. 598.
Reit, D. (Bernau.) 197.
— — (Salzburghofen.) 737.
— E. (Ainring.) III. 341.
------- m. C. (Baierbach.) III. 469, 470.
------- (Fraheim.) II. 107.
------- (Gammersdorf.) 490.
— — (Geisenhausen.) 685.
------- (Grünthal.) 95.
------- (Hechenberg.) III. 434.
— -  (Hoheneckelkofen.) 698.
------- (Isen.) III. 111.
------- (Moosach.) III. 268.
------- (Obing.) 604.
------- (Schnaitsee.) II. 695.
-------(Steinhöring.) III. 272.
------- (S t. Georgen.) II. 682.

Reit, E. (Tengling.) III. 399.
------- (Tondorf.) 519.
------- (Velden.) III. 490.
------- (Waging.) III. 368.
— -  (Weildorf.) III. 376.
— W. (Baumburg.) II. 669.
------- (Engelsberg.) II. 675.
— — (Ensdorf.) II. 94.
------- (Garching a. Alz.) II. 680.
— — (Hohenpolding.) III. 473.
------- (Kap.) III. 387.
— — (Mettenheim.) II, 132.
------- (Nandlstadt.) 15.
------- (Niedertaufkirchen.) II. 578.
------- (Pfaffing.) III. 542.
------- (Prien.) III. 208.
------- (Ruhpolting.) 558.
— — (Schwindkirchen.) 225, 231.
------- (Tölz.) III. 450.
— H. (Inzell.) 552.
-------(Wang.) 99.
— bei Wackersberg, E. (Gmund.) III. 29».
— im Holz, E. (Gmund.) III. 290.
— im W inkel, Pd. 539, 555 ff. II I . 677.
— Ober- und Nieder-, D. (Teisendorf.) III. 

362.
Reitbauer, E. 532.
Reitberg, D. (Attel.) III. 517.
— z. H. (Anger.) III. 345.
Reiten, D. (Petting.) 732.
------- (Siegsdorf.) 561.
— E. (Neukirchen.) III. 351.
Reiter, E. (Getting.) 57.
------- (Reichenhall.' II. 723.
— W. (Miesbach.) II. 33.
Reiterberg, E. 604.
Reiterer, E. II. 146.
Reitgarten, D. (Vilsheim.) 706.
— W. (Wambach.) III. 504.
Reitgesing, W. III. 231.
Reith, E. (Hartpenning.) III. 294.
— Fd. (Feldkirchen.) 50, 52.
— Ft. (Rechtmehring.) III. 546, 548, 550.
— W. (Haag.) III. 525.
------- (Pemmering.) III. 121.
Reitham, Kd. (Oberwarngau.) III. 305, 306.
— W. (Bernau.) III. 197.
------- (Obing.) 604.
Reithmeier, W. II. 555.
Reithofen, Exd. III. 89, 90, 96 ss., 110, 125. 
Reitl, W. III. 218.
Reitmaier, E. III. 513.
Reitmayr, E. III. 391.
.Reitmehring, D. III. 516.
Reitrain, D. III. 287.
Reitscherer, E. III. 434.
Reitschuster, E. II . 167.
Remmelberg, E. II. 555.
Renau, E. 698.
Rennegaden, E. II. 675.
Renner, E. II. 111.
Rennhof, E. 326.
Rennweg, D. 618.
Resch, E. II. 33.
Reschberg, W. 732.



I-XIV Reschenberg — Rimbach.

Reschenberg, E. 238.
Resch-Schuster, E. II. 395.
Resenöd, W. 200.
Resten, z. H. 107.
Rethal, E. II. 66.
Rettenbach, D. lOtting.) III. 354.
— E. (Au.) 40.
------- (Egenburg.) 272.
— Fd. (Pfaffing., III. 542, 543, 545.
— Kd. (Vierkirchen.) 126, 188, 189, 191, 193.
— W. (Griesstätt.) 91.
------- (Velden.) III. 491.
Rettenbacherhäusl, E. III. 475.
Rettenbeck, W. II. 52.
Reussen, W. 497.
Reut, D. (Ampfing.) II. 84.
— E. (Gaissach., UI- 431.
------- (Obertaufkirchen.) II. 150, 158.
— W. (Oberneukirchen. > II. 146.
— W. C. (Thanning.) III. 657, 659.
Reutberg, Kl. III. 322 ff.
Reuten/W . III. 551.
Reuth, W. (Dietramszell.) III. 421.
------- (Ebersberg.) III. 231.
Rexau, E. 533.
Rheingrub, E. 95.
Riching, W. III. 96.
Richterstätt, W. III. 530.
Rickelsberg, W. II. 583.
R i d i n g ,  Pd. 338, 375, 381, 390  ff., 403. 
Ridl, Vorder- und Hinter-, ;. H. 561.
Riebing, W. 732.
Ried, D. (Elbach.) II. 7.
— (Flossing.) II. 102.
------- (Niederroth.) III. 161.
------- (Wildsteig.) III. 34.
— E. (Buch a. Erlbach.) 673. III. 506.
------- (Emmering.) II I . 246.
------- (Grafing., III. 256.
------- (Oberaudorf.) II. 762.
------- (Teisendorf.) III. 362.
— — (Vogtareuth.) II. 811.
— W. (Aibling.) 35.
— — (Anzing.) III. 91.
— — (Dietramszell.) III. 421.
------- (Egern.) II I . 287.
' — (Frasdorf.) III. 199.
— — (Getting.) 57.
------- (Großholzhausen.) II. 745.
------- (Gündlkofen.) 494.
— — (Hartpenning.) I I I .  294.
------- (Münsing.) III . 640.
------- (Nandlstadt.) 6, 15.
------- (Neukirchen.) II. 43.
------- (Pellheim.) 178, 180.
------- (Pfaffing.) III. 542.
------- (Prutting.) II. 779.
------- (Rohrdorf.) II . 792.
— — (Ruhpolting.) 558.
------- (Tittmoning.) III. 406.
— — (Tuntenhausen.) 72.
------- (Velden.) III. 490.
... -  (Vilslern.) III. 501.
— z. H. (Riedering.) II. 784.
— — (Surberg.) 565.

Riedbach, Fd. II. 169, 171.
Riedbauer. E. III. 551.
Riedberg, E. 57.
Riedbichl, W. 64.
Riedel, E. 40.
Riedelheim. W. II. 582.
Riedelmühle, E. 505.
Rieden, D. (Babensham.) 82.
— Pd. III. 512, 550 ff., 553 ff.
Riedenzhofen, Kd. 126, 188, 190 ff.
Rieder, E. (Bayrischzell.) II. 30.
------- (Berbling.) 50.
— — (Kirchdorf b. Aibling.) 64.
------- (Oberneukirchen.) I I  146.
— a. d. Straße, E. (Altenfrannhofen.) 667.
— hinter den Bergen, E. (Bruckberg, jetzt Güudel- 

kofen.) 485. III. 675.
Riederding, W. 543.
Riederfilze, W. III. 542.
R i e d e r i n g ,  Pd. II. 738, 784 js.
— W. (Lohkirchen.) II. 566.
------- (Zorneding.) III. 278.
Riedermühle, W. III. 56.
Riedern, E. (Gerolsbach.) III. 46.
— z. H. (Waakirchen.) III. 334.
Riedersheim, D. 337, 362, 366.
Riedfeld, E. 269.
Riedgasteig, E. II. 20.
Riedhäusl, E. 673.
Riedhof, E. (Deining.) III. 626.
— W. (Allershausen.) 418.
------- (Hirtelbach.) III. 145.
------- (Hohenkammer.) 155.
Riedholz, W.. soll heißen Wiedholz. II. 792. III. 

683.
Rieding, W. II. 19.
Riedl, E. (Gmund.) III. 290.
— — (Neukirchen.) II. 42.
Riedlach, W. It!. 199.
Riedlberg, W. II. 759.
Riedleiten, z. H. II. 762.
Riedler, E. II. 7.
Riedlern, z. H. III. 301.
Riedlkam, W. 667.
Riedmaierhof, E. III. 561.
Riedmoos, E. n .  502.
Riegelsdorf, D. 398.
Riem, Fd. II. 610, 660 ff. III. 682. 
Riemading, W. III- 484.
Riembauer, E. 685.
Riemerhof, E. II. 507.
Rienshofen, E. 250, 251, 253.
Rimsting, Fd. III. 196, 208 ff., 215. 
Rieperting, W. 89.
Riepertsham, D. 82.
Riesbach, W. 204.
Rieschenhof, z. H. II I . 443.
Riesenfeld, D. II. 492.
Riexing, D. II I . 118.
Riffcnthal, E. 231.
Rimbach-Deisenbäck. D. (Obertauftirchcn.) U. 

149. III. 506.
- -  -Huber, D. (Obertaufkirchen.) II. 150, 157'
— -Friede!, W. (Obertaufkirchen.) II. 149.
— Ober-, W. (Obertaufkirchen.) II. 150, 157.



Rimmberg — Ruhpalzing. I.XV

Rimmberg, W. III. 480.
Rimslrain, W. i l l .  438, 442.
Rindbeck, E. 225.
Rinertrad, W. III. 305.
Ringham, D. 732.
Ringsee, W. III. 287.
Ringstetten, E. 685.
Rinkertsham, D. II. 694,
Rinning, D. (Ebersberg.) III. 231, 239.
— K. (M aria Dorfen.) 210, 213, 219.
Rins, W. II. 779.
Riß, E. (Garmisch.) III. 57?.
— W. (Schliersee.) II. 52.

die vordere, W. C. (Lenggries.) III . 443, 446. 
Ritzing, W. II- 582.
Ritzmering, W. III. 556.
Robeis, E. III. 530.
Rochusfeld, z. H. III. 15, 17.
Rochusthal, W. III. 27.
Röcka, E. III, 199.
Rockner, E. II. 146.
Rofholtsreit, E. III. 479.
Rögersberg, D. III. 139.
Roggendorf, W. 6.
Roggenstein, E. 284, 286, 288.
Roggersdorf, Fk. III. 286, 308, 311, 314. 
Rogglfing, D. 220.
Rögling, W. III. 218.
Rohbogen, E III. 290.
Rohr, E. III. 640.
Rohrbach, W. (Erharting.) II. 98.

-  (Niederbergkirchen,) II. 573.
R o h r d o r f ,  Pd. II. 737, 756, 758, 759,

791  fs. III. 683.
Rohrmoos, E. (Rieden.) III. 551.
— W. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530. 

R o h r mo o s e n ,  Pd. 125, 126, 164, 182 fs. 
Rohrmühle, E. II. 149.
Roibach, E. III. 405.
Roidham, W. (S t. Georgen.) II. 682.

-  (Teisendorf.) III. 362.
Roidwalchen, W. III. 354.
Roitham, D. 607, 610.
Nöllenreut, E. ill. 246.
Rollhäusl, E. III. 351.
R o m ,  S t. II. 527, 729. III. 143.
Rombach, E. III. 469.
Romeck, E. III. 111.
Römelsberg, W. II. 578.
Rommelberg, Fd., Exp.-S. III. 512, 517, 519, 

521 524
Romöd,' E. II. 578.
Ropferding, W. III. 368.
Roßbach, Fd. (Nicdertaufkirchcn.) II. 578 fs.

-  (Sittenbach.) III. 173, 174, 177. 
Roßberg, E. (Hoheneckelkofen.) 698.

W. (Priel.) 514.
Roßbirn, E. II. 694.
Roschart, D. III. 516.
Röschenauerhöhe, W. III. 648.
Roschöd, E. 706.
Roßdorf, D. III. 362.
Rofenberg, E. (Trostberg.) II. 703.
— W. (Isen.) III. 111
— —. (Nechtmehring.) III. 546.

W efterm aysr: DiLcesan-Beschreibmig. I I I .

R o s e n h e i m,  S t. 33. >11. 777, 789 fs. III.
315, 683.

Rosenthal, E. 543.
Roßessing, W. II. 107, 110.
Roßholzen, Fk. II. 792, 796, 798.
Roßlauf, W. II. 167.
Roßmais, W. 231.
Roßruck, E. 40.
Roßwagn, E. III. 530.
Roßwies, E. III . 434.
Rothanschöring, D. 732.
Rothbuch, W. 582.
Rothenbuch, K. II. 149, 153 
Rothenfuß, E , Schl 247, 818.
Rothenhub, W. III. 546.
Rothenkasten, E. III. 504.
Rothenstätt, E. III- 530.
Rothhof, E. 171.
Rothkampcln, W. III. 406.
Rothmühle, E. III. 125.
Rothschwaig, E. (Bruck.) 256.
------- (Mitterndorf.) 175 fs.
Rothwinkel, E. II. 84.
Rott, D. (Herbering ) II. 563.
------ (Oberbergkirchen) II. 583.

------- (Petting.) 733.
-  a. I n n ,  Pd. I!. 751. III. 161, 247, 522, 

555, 556 sf.
— an der, W. (Tattenhausen.) II. 809. 
Rottach, D. III. 287
Rottau, Fd 533, 536, 540.
Ro t t b a c h ,  Pd. 248, 323 ff.
Nottberg, W. II I  490
Rot t enbuch,  Pd. 113. ll l. 3, 4, 10, 14, 16, 

27 ff., 36.
Rottenmoos, E. 601.
Rottenried, W. II. 507.
Rottenstätten, W II. 779.
Rottmann, W. III. 96 
Rottmannshöhe, E. III. 612.
Rottmoos, E. III. 555.
Rottmühl, äußere und innere, E. (Königsdorf.) 

III 438.
Rottmühle, E. II. 775 
Rottner, E I I  146.
Nübisch im Holz, E. III . 290.
Ruckerding, W. II I . 200.
Rückertsbüchl, E. 111. 539.
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Schwaighof, D. (Egern.) 111. 287.
— E. (Oberaudorf.) II. 762.
Schwaighofen, W. III. 438.
Schwaigmühlhof, E. 458.
Schwaigstiitt, Ober- und Unter-, W. 111. 551. 
Schwaigwall, E. II I . 662.
Schwammgraben, E. III. 351.
Schwaneck, Schl. II. 544 fs.
Schwanham, W. II. 19.
Schwank, E. III . 391- 
Schwarreit, E. II. 578.

Schwärz, W. II. 704.
Schwarzem, D. II. 703.
Schwarzbach, D. II. 720.
Schwarzberger, E. 516.
Schwarzbuch, W. 685.
Schwarzeck, E. (Velden) l l l .  490.
— z. H. (Ramsau.) 115.
Schwärzenbach, E. II I . 290.
Schwarzenbach, E. (Obertaufkirchen.) II. 150. 
-------(Reichertsheim.) II. 170.
------- (Rohrdorf.) II . 792.
Schwarzenberg, D. (Elbach.) II. 7.
— E. (Hohenpolding.) III . 473.
— - (Neukirchen.) II I . 351.
Schwarzentenne, Alm. III. 327.
Schwarzersdorf, Kd. 483, 484,502 fs. III. 675. 
Schwarzlack, E. II. 740, 746, 749, 770. 
Schwarzmaier, E. 20.
Schwarzmann, E. II. 680.
Schwarzmoos, E. III . 490.
Schwarzöd, E. (Neukirchen.) II. 42.
— W. (Attel.) II I . 517.
— — (Rechtmehring.) I I I . 546.
Schweiber, W. II. 792.
Schweiblreit, E. 678.
Schweig, E. 542.
Schweigrohr, W. III. 15.
Schweigstett, E. 225.
Schweinbach, D. (Siegsdorf.) 561.
— W. (Hoheneckelkofen.) 698, 701.
Schweinberg, E. (Gmund.) III. 290.
------- (Oberaudorf.) II . 762.
------- (Rottenbucho III- 27.
S c hwe i ne r s do r f ,  Pd. 483, 484, 5 1 6 sj. III.

675.
Schweinhub, E. III. 475.
Schweinsteig, E. (Oberaudorf.) I I . 762.
— W. (Schnaitsee.) II . 695.
Schweinthal, E. II. 52.
Schweinthaler, W. II . 33.
Schwei t enki rchen,  Pd. 3, 20 fs.
Schweitweg, D. II. 690.
Schweitzeting, W. 67.
Schweizerberg, W. III. 246.
Schwemmreit, E. II I . 218.
Schwibich, E. II. 42
Schwillach, Fd. III. 90, 103, 105, .106.
Sch w i n d  ach, Pd. III . 115, vgl. S t. Wolfgang. 
Schwindau, D. II. 149, 158. 159. 
Sc hwi nd e gg ,  Kd. 200, 226. II. 150, 153, 

157 ff., 556.
Schw indkirchen, Pd. 197, 200, 2 25  fs., 

239 II. 151.
Schwöb, z. H. 107.
Schwober, E. 542.
Schwöll, E. 89.
Schwoßhub, E. I I . 689.
Sechtl, E. II. 784.
Sedlhof, W. III . 12.
See, W. (SölhubenO III. 218.
— - (Wildsteig.) III. 34.
See, am, W. (Stcinkirchen.) III. 484.
------- i- H> (Gmund.) III. 290.
Seebach, E. (Fridorfing.) III. 383.
— -- (Oberaudorf.) II. 762.



Seeberg — Sinning. L.XX1

Seeberg, D. (Inkofen.) 8.
-  W. (Petting.) 732.
Seebichl, E II. 723.
Seebruck, E. (Teisendorf.) III. 367.
-  Exd. (Eggstätt.) 590, 593 ff.
Seeburg, W. III. 551.
Seesischer, E. III. 399.
Seehans, E. (Frasdorf.) III. 200.
-  W. (Petting.) 732, 734.
- -  — (Ruhpolting.) 558.
Seehäusl, E. II. 695.
Seehub, E. II. 779.
Seelandel, E. III. 345.
Seeleiten, E. (Höslwang.) 598.
------- (Prutting.) II. 779.
-  W. (Laufen.) 721.
-------kWaging.) III. 368.
------- (Weildorf.) III. 376.
Seeleuthen, W. 87.
Seemühle, E. 225.
Seeo, W. (Flossing.) II. 102.
------- (Mühldorf.) II. 135.
Seeon, E. (Eschelbach.) 371.
-  Pd. 581, 583, 605, 607 ss. II. 691. III. 

678.
-  W. (Lengdorf.) 207, 209.
Seepoint, E. 662.
Seer, E. 8.
Seeried, E. II. 42.
Secstall, E. II. 33.
Seethal, D. (Uebersee.) 573.
------- (Salzburghofen.) 737.
Seeweber, E. III. 91.
Seewies, W. III. 517.
Segushaus, E. II. 38.
Seibersbruck, E. 465.
Seiberstatt, E. III. 362.
Seiboldsdorf, D. 492, vgl. Dürnseiboldsdorf. 
Seidelschwaig, E. 380.
Seiding, E. (Rechtmehring.) III. 546.

W. (Weyarn.) II. 68.
Seidlhueb, E. 702.
Seidlthal, E. I I I . 490.
Seifriedswörth, Fd. II. 583, 584, 586. 
S-ifsieden, W. II I . 272, 273, 274.
Seigen, D. I I I . 43.
Seilbach, W. II I . 539.
Seilen, W. 526, 528.
Seilenau, E. II. 759.
Teisenberg, E. II I . 490.
Seißrhain, E. 67.
Seitenberg, E. 696.
Selberting, W. III. 354.
Seligenporten, Kl. 11.
Seligenthal, Kl. 650, 653.
Gell, E. 6.
Semmelhub, W. 238.
Sempt, D. III. 89, 90, 103, 107.

- W. fPfronbach.) 384.
Sendling, D. (Attel.) II I . 516.
-  Vst. II. 475  ss., 484.
Sengenried, W. III. 139.
Senkenschlag, z. H. III. 158.
Seppenberg, D. II. 695.
Seyboldshöfe, W. III. 450.

Sibbichhausen, W. III . 612, 614.
Siboling, D. II . 686.
Sicharting, E. II. 690.
Sichendorf, W. 25.
Sichler, E. II. 723.
Sickenau, E. 490, 493.
Sickenberg, W. III. 103.
Sickenhausen, D. 469, 471.
Sicking, E. (Rauoldsberg.) II. 587.
------- (Schnaitsee.) I I  695.
Sickingerhaus, E. II. 746.
Siebenaich, E. III. 46.
Siebenecken, z. H. II I . 43.
Siebenhart, W. III. 546.
Sieberöd, W. III. 391.
Siebmühl, E. III. 475.
Siecharting, W. III. 363.
Siechhäusern, z. H. 111. 148.
Siedenberg, W. 541.
Siegelfiug, D. 339.
Siegersdorf, D. (Ebersberg.) III . 231.
— E. (Zweikirchen.) 713.
Siegerstetten, W. 667.
Siegertsbrunn, Fd. II. 625 ss., 640, 648, 654, 

657. III. 242.
Siegertshof, K. 171, 172, 174.
Siegerlshofen, W. Nk. II I . 609, 611. 
Siegharting, D. II. 784.
Siegler, E. II . 689.
Siegsdorf, D. (Halfing.) 601.
— Pd. 553, 558, 560. III. 677.
Vielading, D. III. 484.
S i e l e n b a c h ,  Pd. III. 40, 137, 138, 168 ss. 
Sielstetten, Kd. 483, 484, 502 ss.
Siferling, W. II. 778.
Sigertsbrunn, Fd. 46, 51.
Siggenham, D. 111. 208.
Siggenhofen, Fd. III. 90, 103, 105, 107. 
Sighart, E. III. 551.
Sighartiug, W. (Prien.) III . 208, 214.
------- iMohrdorf.) II . 792.
Siglberg, W. III. 354.
Siglreit, E. II. 682.
Sigmertshausen, Fd. 126, 137, 182, 184, 186 ss. 
Sillersdorf, Kd. 737, 739 ss.
Sillerting, W. 82.
Sillertshausen, D. 4.
Simaring, E. II. 686. .
Simonhero, E. 225.
Simonsbichl, W. II . 680.
Sim s, D. II, 784.
Simsfilzen, z. H. II. 785.
Sindelhausen, Kd. 69, 70.
Sinderl an der Straß, E. 111. 551.
Sindhub, E. (Baierbach.) I I I .  469.
Sindorf, W. 6, 20 ff.
Singelding, W. 388.
Singenbach, III. 47.
Singer, E. 225.
Singern, E. 111. 46, 683.
Singolding, W. 337, 339, 345, 343, 349. 
Sinkenbach, D. III. 530.
S inn an der Straße, E. II. 146.
Sinnersbüchl, W. II. 20.
Sinning, W. II. 791.



I.XXII Sinnring — Sprinzmöd.

Sinnring, E. III. 484.
Sinsöd, E. 200.
Sinzhausen. Exd. 3, 5. 20 ss. III. 670. 
Sinzing, E. (Waldhausen.) II. 714.
— W. (Hohenpolding.) III . 473.
------- (Schnaitsee.) II . 695.
S i t t e n b a c h ,  Pd. III. 40, 138, 156, 173 ff,

186.
Sitzing, W. II . 590.
Sixt, E. 497.
Sixtenbauer, E. II. 745.
Sixtenhäusl, E. III. 345.
Sixtenrcut, E. III. 262.
Sixtnitgern, D. III. 173.
Socheuberg, III. 504.
S ö c h t e n a u ,  Pd. II. 738, 780, 806 ss., 811. 
Söcking, W. III. 111.
Söflingen, Kl. II . 367.
Söhl, D. 69, 72.
Soien, Fd. III. 551, 553, 555.
Soiermühle, E. III. 35.
Solalinden, E. II. 647.
Solching, D. 231.
Söldei, z. H. I I I . 12.
Söldenheim, E. II. 582.
Solder, z H. II I . 27.
S ö l h u b e n ,  Pd. III. 195, 196, 200, 2 1 8  ff. 
Soling, E. II. 574.
Söll, W. 500.
Sollach, D. m. C. (Feldkirchen.) 51, 55.
— E. (Isen.) III. 111.
— z. H. ^St. Wolfgang.) 238.
Söllaüock, E. III. 490.
Sollenberg, E. II I . 118.
Söllern, D. (Petershauscn.) III. 67.
— W. (Zolling.) 26.
Söllerstatt, W. II. 116.
Solling, D. (Grüntegernbach.) 200.
— W. (Teisendorf.) III. 363.
Solln. Fd. II. 484, 544 ff.
Sommerer-Einöde. II. 502.
Sommerhaus, E. 127.
Sommersberg, E. III. 46.
Sonderdilching, Kd. 51, 55, 57. III. 671. 
Sonderham, W. III. 640.
Sonderhofen, W. III. 438.
Sondermoning, Kd. 543, 549.
Sondershausen, E. (Kicnberg.) II. 686.
— W. (Petting.) 732.
Sondershof, E. II I . 450.
Sonderwiechs, D. 64, 66.
Sonnau, D. II. 686.
Sonnen, W. (Prutting.) II. 779.
— z. H. (Kohlgrub.» III. 15.
Sonnendorf, D. (Taufkirchen.) 231.
— Fd. (Wörth ) 337, 409, 410.

W. (Hasting.) 601.
Sonnenham, D. (Irschenberg.) II. 20.
— W. (Enoelhausen.) III. 636.
Sonnenhausen, E. III. 250, 255.
Sonnenhof, W. II I . 421.
Sonnenholz, E. (Pang.) II. 768.
— W. (Riedering.) II. 785.
Sonnenholzner, E- III . 551.
Sonnenhub, E. II. 19.

Sonnenleiten, E. (Au.) 40.
-------(Bergen.) 526.
------- (Getting.) 57.
------- (Rohrdorf.) II. 791.
Sonnenmoos, W. II I . 237.
Sonnenreit, D. II. 20.
Sonnenreut, W. II I . 262.
Sonnenstader, E. II. 33.
Sonnhart, D. II. 759.
Sonnheim, Kd. II. 121, 123, 130.
Sonnring, D. 593.
Särgen, D. 6.
Sossau, W. 530.
Soyen, W. II. 583.
Soperhof, E. II. 471.
Spagel, E. II. 555.
Spannbruck, W. III. 383.
Spannecker, E. 485.
Sparz, K- 542, 546.
Spatzenberg, W. III . 111.
Spatzreut, W. 561.
Speck, E. (Baierbach.) III. 469.
— — (Beuerberg.) III . 619.
Speckbach, E. II. 791.
Speckhof, E. III. 67.
Speckmühle, E. 732.
Speer am Dimpfel, E. III. 529.
Sperlachsberg, W. II. 19.
Spettberg, E. III. 434.
Spiegelsberg, W. II. 689.
Spiegl, W. C. III. 450.
Spieglberg, W. II. 680.
Spielberg, E. (Egmating.) III. 240, 245.
— Schl. m. C. (Günzelhofen.) 247, 249, 296 ff . 

300.
W. Mselfing.) 85.

Spieln, E. II. 785.
Spielwang, D. 575.
Spindlhaus, E. III. 490.
Spirketsberg, W. 238.
Spitz, E. (Salzburghofen.) 737.
-------  (Schweinersdorf, jetztHörgertshausen.) 516.

III. 675.
Spitzentränk, E. II. 695.
Spitzlbach, E. III. 490.
Spitzstidl, E. 497.
Spittenreit, E. III . 351.
Spittersberg, E II. 695.
Spöck, E. (Söchtenau.) II. 806.
— W. (Frasdorf.) III . 200.
-------(Niederaschau ) III. 203.
— z. H. (Großholzhausen.) II. 745.
— — (Teisendorf.) II I . 363.
Spöckmühl, z. H. III. 362.
Spörreran, z. H. 677.
Spreit, E. II . 699.
Spreng, E. II. 784.
Sprengelsbach, E. III. 25.
Sprengenöd, E. III. 640.
Sprengseisen, E. II. 146.
Springelbach, D. III. 542.
Springenöd, E. 225.
Sprinzenberg, E. (Trostberg.) II. 704.

W. (Otting.) III. 354.
Sprinzenöd, W. III. 513.



Sprittelsberg — Steffl. IXXIll

Sprittelsberg, W. III. 15.
Sprung, D . III. 351.
S taar, W. II. 116.
Staarenhöhlmühle, E. III. 525.
Staben, W. II. 792.
S t. Achaz. III. 512.
Stacherting, W. 598.
Stächet, W. III. 262.
Stachusried, W. III. 181.
Stackendorf, W. III. 413.
Stadel, D. (Wang.) 99.
— E. (Hoheneckelkofen.) 698.
------ (Schnaitsee.) II. 695.
------  l Zweikirchen.) 713.
— W. (Irschenberg.) II. 210.
— — (Pfaffenhofen a. Inn .) II. 775. 
Stadelhub, E. II. 587.
Stadelmoos, E. II. 574.
Stadeln, E. (Grabenstätt.) 530.
— W. (Rnprechtsberg.) III. 479.
Stadl, D. (GarZ.) II. 111.
------- (Niederaschau.) III . 203.
— E. (Frasdorf.) II I . 200.
— — (Ncukirchen.) II I . 351.
------- (Velden) III. 490.
— W, (Breitbrnnn ) 584.
— -  (Sölhuben.) III. 219 
Stadlberg, E. 50.
Stadlberger, W. II. 33.
Stadler, E. (Kienberg.) II. 686.
— — (Peterskirchen.) II . 689
— — (Schwindkirchen.) 225.
------ (Taufkirchen.) 231.
-------(Tittmoning.) III. 406.
Stadlergntl, E. III. 517.
Stadlern, Fd. II. 695, 698, 702. 
Stadlheim, W. II. 471.
Stadlmair, E. 497.
Stadtschreibergam, E. 542.
Staffen, E. 533.
Staffing, Fk. 211, 214.
Stain, D. m. C. II. 682, 685.
Staineck, E. II. 682.
S t. Alban, Kd (Hörgertshausen.) 497 ff.
------ Wk. (Peterskirchen.) II. 693.
Stall, E. III. 490.
Stallau, W. III. 450.
Staller, E. II. 111.
Stalling, W. III . 391.
Stammham, D. 354, 355.
Stampfe!, E. II. 111.
Stampfl, Schl. II. 90.
Stampflschmid, E. II. 792.
Stangelszell, W. II. 590.
Stangelzell, II. 553.
Stangenried, W. II I . 158.
Stanzern, D. II. 695.
Stanggaß) z. H. 107.
S t. Anna, E. III. 364.
S t. Anton, Wk. III. 576, 593, 597. 
Stanzelmühle, E. III . 530.
Starchesdorf, W. 713 ff.
Starfling, W. (Engelsberg.) II. 675, 679.
------- (Puchheim.) 541.
Starkheim, W. II. 135.

Starkmaier, E. 485.
Starlreit, E. 553.
Starrat, E. II. 111.
Starz, E. (Teisendorf.) II I . 362.
— — (Waging.) III. 363.
------- (Wang.) 99.
Starzberg, W. II. 20.
Starzell, D. III. 473.
Starzer, W. II. 33.
Starzmnhle, E. III. 362.
Staswend, W. II. 779.
Statt, W. 200.
Stätten, E. (Palling-t III. 39 i.

— (Söchtenau.) II . 806.
— W. (Eggstätt.) 590.
— (Engelsberg.) II. 675.
------ (Ostermünchen.) 67.
— - (Schnaitsee.) II. 695.
------- (Schönan.) 69.
— — (St. Veit.) ll . 598.

Stattenberg, E. II. 582.
Stüttham, Kd. 528, 529.
Stättling, W. III. 391.
Statiner, E. II . 555.
Stancharting, C. II. 61 l, 640, 657 ff., 660. 
Standach, D. (Egern.) III. 287.
-------Grassau.) 532.
— E. (Anzing.) III. 91.
— -  (Feldkirchen.) 50.
------  (Irschenberg.) II. 20.
-------Nk. (Münsing.) III. 640 f., 646.

— (Niedcrbergkirchen.) II. 573.
— W. (Höslwang.) 598.
-------(Schönberg.) II. 580.
— — (Traunstein.) 543.
-------S t. Veit.) II. 597.
— -- (Waakirchen.) III. 334.
Stauden, W. (Albaching.) III. 513.
— ...  (Fischbachau.) II. 12.
— — (Prien.) III. 208.
-------(Sölhuben.) III. 219.
— z. H. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530. 
Stauderer, E. (Eiselsing.) 85.
------- (Oberneukirchen.) II. 146.
Staudham, E. III. 517.
Staudhammer, E. III. 127.
Staudhaus, E. I I I  503.
Staudhausen, D. 6.
Ständigst E. III. 111.
Staudinger, E. 200.
Staudner, E. III. 551.
Stansfeneck, Schl. III. 359, 361.
S t. Castulus in Schillern, Kd. 225, 227.
S t. Christoph, Fd. III . 513 ff.
S l. Colomann, E. (Wörth.) 409, 111.
— — Fk. (Fridorsing.) III- 383, 384, 387.
— — in Schillern, K. (Schwindkirchen.) 225 g. 
 Kd. (Tengling.) III . 399, 401 ff.
— — Nk. (Peterskirchen.) II. 689, 692. 
Stecher, E. II. 695.
Stecken, E. I I I .  399.
Steckcnbüchel, E. 667.
Steeg, D. m. C. II. 555, 557, 562.
Messing, E. 678.
Steffl, E. III. 240.



I.XXIV Steffling — Stetten.

Steffling, W. III. 354.
Stegen, D. (Reichertshausen.) 18.
— W. (Attel.) II I . 516.
Stegham, W. II . 666, 573.
Stehbeck, E. 220.
Steidlstätten, E. II I . 111.
Steig, E. 11. 43.
Steiglehner, E. II. 146.
Steigrain, D. I I I . 15.
Stein, E. (Rattenkirchen.) II. 167.
— W. (Lenggries.) III. 443.
Steinach, D. (Nußdorf.) II . 759.
— W. (Grassau.) 533.
Steinau, D. (Waldhausen.) II. 714.
-- E (Au am Inn .) II . 88.

Steinbach, E. (Isen.) III. 111.
------- (Prien.) I I I . 208.
— Fk. (Baierbach.) III. 469, 470, 472.
— W. (Fraheim.) II. 107.
------- (Gilching.) II . 507.
------- (Lenggries.) III. 443.
------- (S t. Wolfgang.) 238.
— z. H. (Tölz.) I I I .  450.
— Unter-, z. H. (Gaissach.) III. 431. 
Steinbacher, E. 555.
Steinbaum, E. II . 161.
Steinberg, E. (Heldenstein.) II . 116.
------- (Kirchdorf b. Haag? III. 529.
------- (Rohrdorf.) II. 792.
------- (Schwindkirchen.) 225.
— W. (Gmund.) III. 290.
— — (Holzhausen.) 702.
------- (Rieden.) II I . 551.
— — (Ruhpolting.) 558.
Steinberger, E. II. 33.
Steinbruch, E. I I I . 648.
Steinbruck, W. II. 745.
Steinbruck, W. 526.
Steinbrünning, Kd 737, 739, 740, 741, 742. 
Steinbuch, E. III . 542.
Steinbüchel, E. (Niedertanfkirchen.) II. 578.
-  W. (Wang.) 99.

Steindleich, W. I I I . 388.
Steineck, E. (Schnaitsee.) II . 695.
— W. (Tengling.) III . 399.
Steiner, E. II. 66.
Steinersöd, E. II I . 383.
Steinfall, E. III. 12.
Steingaden, Kl. III. 24.
Steingasse, W. III . 516.
Steingassen, E. (Obing.) 604.
— z- H- (Isen.) III . 111.
Stemgau, Fd. III. 286, 315, 316, 317, 318. 
Steingraben, W. II. 7.
Steingrub, E. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
------- (Langenpreysing.) 380.
------- (Münsing.) I I I . '640.
Steingrube, W. III. 399.
Steinharl, W. III. 542.
Steinhaufen, W. (Baumkirchen.) II. 617.
-  — (Bogenhausen.) II. 622.

------- (Glonn., I I I . 250, 255.
Steinhäusl, E. II. 759.
Steinhögl, Fd. II I . 345, 347, 348. 
S t e i n h ö r i n g ,  Pd. III. 271 ss., 514.

Steinkirchen, D. (Weyarn.) II. 68, 73.
— Fd. (Martinsried.) II. 484, 519, 520, 523.
— - (Obertaufkirchen.) II . 150 ff.
— Fk. (Rohrdorf.) II . 792, 796, 798.
— D. Pk. (Holzen in Aßling.) III. 226, 262, 

267.
— an  der I l m ,  Pd. 111. 40, 71, 31 ff., 

198, 232, 392.
— Pd. fDec. Velden.) 111. 467, 468, 184, 

486 ff.
W. (Mitterndorf.) 126, 135, 175, 176. 

Steinkohlhausdirektion, E. 40.
Steinmaßl, W. III . 383.
Steinrab, W. 607.
Steinreb, E. 16.
Steinsandbichl, W. II. 12.
Steinsberg, E. II I . 111.
Steinschmied, W. II . 759.
Steinspoint, W. III. 111.
Steiustraß, E. II. 167.
Steinthal, E. III. 406.
Steinwand, E. (Ruhpolting.) 558.
------- (Schliersee.) II . 52.
Steinweg, W. III . 546.
Stelln, E. II. 170.
S t. Elsbeth. II. 112.
Stelzenberg, W. II I . 200.
Stelzeureut, E. II I . 262.
Stelzer, E. 20.
S t. Emmeram, C. II. 613.
Stemmerhof, E. I I I .  118.
Stempen, E. 698.
Steng, E. (Stephanskirchen.) 11. 595.
— W. (Schönberg.) II. 590.
Stenging, E. II. 132.
Stephansberg, Kd. 248 f., 253, 255, 256. 
Stephansbergham, Nk. 661, 635, 688, 692,

695.
Stephanskirchcn, Erk. (Schnaitsee.) 607, IU  695,

696, 702.
— Fd. (Riedering.) I I . 784, 787, 790.
— Fk. (Eggstätt.) 81, 590, 591. III. 678.
— Pd. II. 117, 554, 583, 5 95 ff. 
Stephelbauer, W. II I . 490.
Ltephlmühle, E. I I I .  103.
Stephlthann, E. II I . 530.
Steppach, E. (Altenfraunhofeu.) 620, 667.
— W. (Waging.) II I . 368.
S t. Erasmus, Fb. II. 161, 163.
Sterfling, E. III. 363.
Stern, am, W. III. 598.
Sterneck, E. (Feldkirchen.) 51.
— W. (Ranoldsberg. II. 587.
Sterz, E. II I . 619.'
Stetten, E. (Endorf.) 595.
------- (Isen.) I I I .  111.
------- (Niederbergkirchen.) II. 573.
— Kd. (Niedertaufkirchen.) II . 578 ss.

W. (Albaching.) III. 513.
— — (Dorfen.) 211.
—. —. (Fmsdorf.) II I . 200.
— — (Höslwang.) 598.
— — ,Kay.) I I I .  387.

— (Petting.) 732.
------- (Prien.) III . 208.



Stetten

Stetten, W. (Salzburghofen,) 737.
------- (Schwabhausen.) II I . 165.
— Ober- und Unter-, W. (Teisendorf.) III. 

363.
S t, Florian, K, III . 196, 200, 201, 203, 209. 
S t. Georg, C. (S t. Veit.) II, 600,
------- K. (Vachendorf.) 575, 577.
— Georgen, E. (Teisendorf,) III. 362, 367. 
 Pd. 568, 719. II . 682 ff. III. 677.
— Gilgen, Fd. II. 484, 507, 509, 510, 512,
— Heinrich, D. I I I . 640.
Stibing, E. II . 566.
Stidlhäusl, z. H. III. Z63,
Stiebner, E, II . 66,
Stiedering, E. III. 208.
Stief, E. III. 383 
Stiegelholzen, E. II. 102,
Stierberg, D. II. 150.
Stießberg, E. I I I .  383, 384.
Stift, D. II. 170 
Stiftner, E. II I . 490.
Stigelloh, E. II. 762.
Stillgrub, W. I I I . 491.
Stilln, W, III . 529.
Stillreith, E. 667.
Stillrest, E. II I . 431.
Stinau, E. III. 272.
Stinzbach, W. 673.
S t, Johann, E. K. (Siegsdorf.) 561.
------- K. (Sittenbach.) III . 137, 173, 174,

177,
-------Nk. (Fridorfing.) III. 384.
Stipfing, W. 40.
S t. Leonhard im Buchat, Fd (Schnaitsee.) II. 

691, 695, 697, 702,
Nk. (Dietramszell.) III. 420 fj.. 423, 429.

- Lorenz, E. II . 597, 600, 606.
— Margarethen, Fd. II . 739 ss., 744.
Stöberl, E, II I . 376.
Stöbersberg, E. I I I . 556.
Stock, D. (Prien.) I I I .  208.
— E. (Trostberg.) II . 703.
— W. (Eggstätt.) 590,
------- (Endorf.) 595.
Stocka, E. (Albaching.) III . 513.
— -  (Neuching.i III. 118,
------- (Pang.) II. 767.
— W. (Dietramszell.) II I . 421.
.......-  (Elbach.) II. 7.
------- (Oberweickertshofen.) 319.
— — (Pang.) II. 768,
------- (Steinkirchen.) II I . 484, 489.

- -  (Sulzemoos.) 326.
Stockach, D, (Bergen.) 526.
— E. (Frasdorf.) III . 200.
-------(Petting.) 732.
------- (Weildorf.) I I I . 376,
— W. (Isen.) II I . 111.
Stockacherfels, E. II I . 200,
Stockdorf, Fd. II . 484, 535 ff.
Stöcker, E. (Emmering.) III . 246,
------- (Schnaitsee,) II . 695.
Stockerer. E. (Lafering.) II. 121.
------- (Palling.) III . 391,
Stocket, W II, 170.

Straß, i^X X V

Stockham, D. (Obing.) 604.
------- (Mlslern.) III. 501.
— E. (Endorf.) 595.
— — (Fridorfing.) III. 383.
------- (Piirten.) II . 161.
------- (Törring.) III. 413,
— W. (Schwindkirchen,) 225.
— — (Tittmoning ) I I I . 406.
------- (Velden.) I I I . 490.
Stockhausen, W. III, 46.
Stockheim, W. III. 345.
Stocking, E. 558.
Stöckl, E. II . 169.
Stocklohe, W. II . 583,
Stockreit, E. II. 150,
Stockweber, E, II. 150.
Stöd, W. II I . 200.
Stöffling, W, 570.
Stög, E. II . 7,
Stögen, W. (Laufen,) 721,
— — (Ueberjee.) 573.
Stögenhäuser, z. H. 573,
Stoiber, W. II. 33.
Stoißberg, z, H. III . 345.
Stollenkirchen, D. 225, 229,
Stollnreuth, E. II I . 421.
Stolz, W. 72.
Stolzenberg E. .Getting,) 57.
------- (Trostberg,) II. 704.
Stopfen, E. 685.
Stöttberg, E. 82.
Stötten, E. (Bernau.) II I . 197.
------- (Sölhuben.) III. 218.
— - (Stephanstirchen.) II . 595,
— W. (Prien,) III, 208.
-------(Teisendorf.) III. 362.
------- (Weildorf.) III. 376.
Stöttwies, E. 604.
S t. Pankraz, Fd. II. 729.
— Paul, D, 339,
— Peter im Thal, Kd. II. 107, 108.
— Quirin, D, (Gmund.) III, 290.
— Kd. (Tegernsee.) III. 326.
Straaß, W. 590.
Straifel, E. 91.
Straiflach, E. II. 512,
Straß, D, (Laufen,) 721,
— — (Seeon.) 607,
— E. (Altenerding.) 339.
— -  (Altenfraunhofen.) 667,
------- (Gars.) II. 111.
— (Isen ) III. 111.

— (Maitenbeth.) I I I .  539.
— — (Niedertaufkirchen.) II. 578,
— -  (Rechtmehring.) I I I .  546,
— — (Reichertsheim.) II. 169.
— — (Rohrdorf.) II . 792.
— — (Schönberg.) I I . 590.

(Söchtenau.) II . 806.
-------(Velden.) I I I .  490.
— Kd. (Ainring.) III. 341, 342, 345
— W, (Ensdorf.) I I . 94.
------- (Glonn.) III . 250.
------- (Griesstatt,) 91.
— (Höslwang.) 601.



I.XXVI Straß — Sutten.

S traß, W. (Moosen.) III . 475.
— — (Oberbergkirchen.) II . 583.
— — (Obertaufkirchen.) II. 450.
-------(Otting.) III. 354.
------- (Schwindkirchen.) 225.
------- (Teisendorf.) III. 362. !
— — (Traunstein.) 542.
------- (S t. Veit.) II. 597. >
-------(Velden.) III . 490. !
-------(Vilslcrn.) III. 501.
— z. H. (Trostberg.) II. 704. ^
— an der, W. (Ainring.) III. 344.
—  ----- (Tattenhausen.) II. 809.
— Wimmer), E. (Rechtmehring.) III. 546. 
Straßbach, Fd. III . 448 ff., 455.
Straßberg, W. (Grassau.) 533.
------- (S t. Wolfgang.) 237.
Straßer, E. (Nandlstadt.) 45.
------ (- m. C. (Tölz.) I I I . 450.
— W. (Miesbach.) II. 33. !
Straßham, D. II I . 103. !
Straßheim, W. 590. i
Straßkirchen, Fd. II. 779 ff., 783. !
Straßlohen, E. 82. s
Stratzmanr (Forsthaus), E. (Maitenbeth.) III. !

539. !
— (Wirth), E. !Maitenbeth.) III. 539.
Straßöd, W. II . 779. !
Straßtrudering, D. II. 660.
Straßerhänsl, W. III. 648.
Straßlach, Fd. III . 632 ff., 635. !
Straßwirth, E. 8b, 86. >
Straubenbach, W. II I . 35. !
S t r a u b i n g ,  S t. 654. >
S t r a u ß d o r f ,  Pd. III . 225, 275 ff. !
Strebing, W. 595. !
Streichen, E. 533, 537. j
Streinthal, E. 532. I
Streit, W. 87.
Streitau, E. II. 20. (
Streitberg, E. (VilslernO III. 501.
— W. (Ilmmünster.) III. 56.
Streitdorf, D. III. 43, 44..
Streng, E. II. 52.
Streulach, W. 732, 734.
Streyn, E. II. 30.
Strich, z. H. II I . 444. !
Strigel, E. III . 484.
Strobl, E. 667.
Stroblberg, E. II I . 250. !
S t. Rochus b. Kohlgrub. I I I  5, vgl. Rochusfeld, l
Strohof, D. (Fridorfing.) III. 383. !
— W. (Beiden.) III. 490. !
Strohreuth, W. III . 554.
Ströhtrumpf, E. 532. !
Strub, z. H. 107.
Strußberg/W . III. 354.
S t. Salvator, Fk. III. 196, 208, 210, 244. !
— Theobald, Kd. 685, 686.
Stubenreit, E. 494. s

Stüblach, 0. III. 200.
Stücklmühle, E. 533.
Stücklschueider, E. 533.
Stucksdorf, W. II . 806.
Stuhlrain, W. III. 248.
Stulzer, E. 558.
Stumbach, E. III. 322.
Stumpfenbach, D. II I . 439.
Stumpfer, E. (Lafering (Tanfkirchen v. W.f.) 

II . 124.
-  am Zaun, E. (Lafering ITaufkircheu v. W.fo 

II. 424.
Stumpferiug, E. II. 686.
Stunzberg, Schl. III. 472.
Stupfa, W. III . 208.
Sturm , E. I I I .  200.
Stürming, E. 667.
Sturzenhäuschen, E. 721.
Stürzenöd, E. I I I .  490.
Stürzlham, D. (Neukirchen.) II. 42.

W. (Babensham.) 82.
-------(Höslwang.) 601.
Stürzlheim, W. III . 529.
Stürzlhof, W. II. 52.
Stuttlehen, E. II. 66.
Stützenbruck, W. 685.
Stützenbruckermühle, E. 667.
Stützing, D. (Salzburghofen.) 737.
-  W. (Niederbergkirchen.) II. 573.
S t. Valentin in Zell. Fk. 559.
-  Ve i t ,  Pd. II. 574, 597  ff.

-  Wilibald bei Jsewang, Wk. 304.
- Wolfgang, Fk. (Banmburg.) II. 668 ff.
-  -  Pd. 497, 226, 237  ff., 453.
-  Z e n o ,  Pd. II. 749, 723, 729 ff.
Sudhaus am Blomberg und Quellenhaus. III.

450.
Sufferloh, Kd. III. 286, 294, 295, 297, 364. 
Sulding, Fk. III. 503 f., 507.
Sulmaring, D. II. 814.
Sulzbach, D. (Scheyern.) III. 74
-  z. H- (Inzell.) 552.
Sulzberg, W. II. 792.
S u l z e m o o s ,  Pd. 247, 248, 269, 279, 326 jf. 
Sulzgraben, W. II . 33.
Sulzrain, Kd. 126 ff.
Sund, W. II. 469.
Sunkenrott, D. II. 811.
S ü n z h a u s e n ,  Pd. 416, 449 ff., 470.
S u r, W. II I . 344 345.
Surauger, kö 598.
Surau, E. II. 695.
Surberg, E. (Neukirchen.) III. 352, 357.
-  Pd. 565 ff., 749. III. 677.
Surbrunn, W. II. 69->.
Surheim, Fd. 737, 739, 744, 742.
Surmühl, L  III. 362, 365.
Süssen, W. 533.
Sutten, W. 685.



Tabing — Thalham. I.XXVII

T-
Tabing, D. 541.
T a c h e r t i n g ,  Exd., jetzt Pd. II. 667, 668, 

669, 676, 680, 690, 701, 709, 713. III. 
682.

Taching, Ober- und Unter-, Fd. IN . 368, 370, 
372, 375, 400.

Tading, Fd. 207, 399. NI. 90, 96, 98, 100, 
104, 108, 112, 123.

Tafsenreith, W. II. 791.
Taggrub, W. 211.
Taglaching, Kd. IN . 227 sf.
Taibrechting, W. II. 573.
Taiding, W. 582.
Taigelspoint, D. IN . 111 
L ä n d e r n ,  Pd. 141.
Tankheim, Kd. 338, 362, 361.
Tanne, E. II. 30.
Tannermühle, E. II. 30.
Tannsberg, W. III . 383.
Tanzerhäusl, W. 667.
Tapfham, E. 667.
Tappcrg, E. 200.
Taßlmühle, E. IN . 74.
Tattendorf, Fd. 661, 702 sj.
Tattenhausen, Vd. 33 II. 809 ff.
Tattenkofen, W. III. 609.
Taubengrnb, E. 502.
Taubensee, z. H. 115.
Tanbenthal, E. (Ampfing.l II. 84.
-  W. (M aria Dorfen.) 211.
Taubmoos, E. IN . 516.
Taitern, W. IN . 200.
Taufkirchen, Fd. (Haching ) II. 609, 610, 639. 

641, 642, 644, 645. '
-  a. d. V i l s ,  Pd. 197, 198, 231 ff. IN . 

467.
-  v. W., Pd. II. 121 sf. III. 600.

Taxa, D. 247, 326, 329, 330 ff.
Taxenberg, T . 582.
Taxnern, W. III. 431.
Tayng, Fk. IN . 90, 105, 125, 127.
Tegernau, Fd. (Grafiug.) III. 225, 247, 256, 

'259, 261.
-  W. (Mühldorf.) II. 135.
Tegernbach, Fd. (Taufkirchen.) 231, 234, 498.
-  W. (Rechtmehring.) II I . 546.
Te ge r ns e e ,  Pd. 53, 59, 60, 62, 102, 158,

'285, 288, 292, 297, 300, 302, 306, 307, 
317, 320, 326 ff. II. 282 ff. 810. 

Tegernseerberg, z. H. IN . 326.
Teigfchnster, 8. N I. 12.
Teisenberg, W. II I . 362.
Te i sendor f ,  M. Pk. III. 316, 352,357, 361 ff., 

365.
Teisenham, Kd. 595, 596.
Teising, D. C. II. 567, 598, 601, 606. 
Tengling, Vd. 736. N I. 399 ff.
Tettenhausen, Vd. S4Ü, 719. IN . 355, 368, 

369, 400  ff.. 403.
(rettemnoos, D. 543.

j Tenndiiig, W. Nk. II. 669, 703, 704, ,705, 
707, 709, 712.

Thal, D. (Altmühldorf.) II. 79, 80, 83.
— -  ,Schliersec.) N. 52.
— 0. (Niedertanfkirchen.) II. 578.
— — (Oberaudorf.) II. 762.
— -  (Petting.) 732.
------- '(Rohrdorf.) II. 792.
— — Ruhpolting.) 558.
— -  (Thanning.) III. 657.
— Fd. (Eching.) 484, 678, 681.
— K. (Gars.i 98.
— Kd. (Kirchdorf.) 64, 267.
— — Schönau. , 69, 70.
— W. (Albaching.) IN . 513.
------- (Bockhorn. > 362.
------- (Eggstätt.) 590.
— — (Egmating.) IN . 240.
— — (Frasdorf.) N I. 200.
------ (GarS ) N . 111.
------- (Holzhausen.) 702.

— (Maitenbeth.) IN . 539.
— — (Niederbergkirchen., N. 574.
------- (Pfaffing.) IN. 542.
------- (Rieden.) IN . 551.
------- ! Rohrdorf.) N . 792.
— — (Schnaitsce., N. 695.
— — (Schweinersdorf.) 516.
------- (Schwindkirchen.., 225.
— — (Steinkirchen.) III. 484.
— -  S t. Wolfgang.) 237.
— — (Teisendorf.) III. 362.
-------(Tölz.) III. 450.
— -  (Waging.) IN . 368.
— z. H. (Anger.) III. 345.
— — (Mittergars.) 97.
— bei Grünbach, W. (Griintegernbach., 2M.

— bei Nehaid, W. (Grüntegernbach.) 200. 
Thalacker, D. 35.
Thalbach, W. 9.
Thalbauer, E. (Gilching.) N. 507.
— — (Rottenbuch.) IN . 27.
Thaler, E. (Buchbach.) II. 555.
------- (Neukirchen.) II. 43
— — (Oberncukirchen.) II. 146.
------- (Rieden.) III . 551.
— Groß- und Klein-. (Miesbach.,, N . 33.
— im Thal, E. (NuprechtsbergO N I. 479. 
Thaleranderl, E. II. 791.
Thaleschbaum, W. IN . 111.
Thalham, D. (Getting.) 57.
------- (Höslwang.) 598.
------- (Neukirchen.) II. 42, 43.
------- (Riedering., II. 784.
— — (Rohrdorf. > II. 791.
— E. (Eching.) 678.
— - -  Geisenhausen.) 685.
-------(Irschenberg.) II. 20.
— W (Au., 40.

------- (Obing.) 604.



I.xxvm Thalham — Traxl.

Thalham, W. (Otterfing.) II I . 815, 317.
------- (Palling.) III. 391.
------- (Reichertsheim.) 170.
— (S t. Wolfgang.) 238.
------ (Vachendorf.) 575.
------ (Waal.) II . 66.

Thalhamer, W. II. 33.
Thalhausen, D. (Teisendorf.) 111. 352, 363.
— Schl.-C. (Wippenhausen.) 153, 475 ff, 
Thalhäusl, E. II I . 368.
Thalheim, D. (Eiselfing.) 85.
— — (Obertaufkirchen.) II . 150.
— E. (Attenkirchen.) 6.
------- (Oberbergkirchen.) II . 583.
— W. (Baumburg.) I I I .  669.

----- (Rattenkirchen.) II. 167.
Thalhof, E. (Jetzendorf.) III. 51.
— W. (Fornbach.) II I . 43.
Thaljackl, E. 497.
Thaling, E. I I I .  272, 275.
Thalkirchen, Fd. (München-Sendling.) II. 407, 

475 ff., 484.
------- (Sölhuben.) III. 196, 219, 220 ff.
Thall, E. II I . 46.
Thalmaier, E. II I . 491.
Thalmann, D. II . 791.
Thalmühle, untere, E. III. 26.
Thalreit, W. II . 768.
Tbalscheid, z. H. II . 768.
Thambach, Kd. II . 170 ff. III. 680.
Than, E. (Niedertaufkirchen.) II . 578
-  W. (Rattenkirchen.) II. 167.

Thanberg, W. 721.
Thanbichl, E. III. 362.
Thanhausen, W. 721.
Thann, D. (Fraheim.) II. 107.
— E. (Grotzholzhausen.) II. 745.
- -  Fd. (Pfronbach.) 383, 384.
-  Kd. (Aibling.) 35, 37, 68, 73.
------- (Lengdorf.) 207 ff.

— (Zolling.) 25 ff.
— Nk. (Hartpenning.) III. 286, 294, 295, 

297.
— W. (Petershausen.) III. 68.
------- (Velden.) III . 490.
- Ober- und Nieder-, W. (Nnßdorf.) II. 759. 
Thannhub, W. I I I .  530.
T h a n n i n g ,  Pd. III . 605, 631, 657, 659 ff., 

661.
Thannkirchen, Fk. Exd. II. 9. I I I . 420 st., 424 ff., 

429.
Lhannreut, E. 542.
Thannried, W. II I . 305.
Thannsau, z H. II. 791.
Thannseidl, E. III. 294.
Theen, D. 380.
Thennhäusl, E. III. 345.
Thierberg. (Tprol.) 33.
Thierham, E. 35, 39.
Thiersee. (Tchrol.) 33.
Thomajodl, E. II. 791.
Thombach, W. III . 546.
Thon, z. H. 238.
Thonbach, W. III. 111.
Thonbichl, W. II. 809.

Thonhausen, Fd. 3, 25, 27.
Thonnstetten, Fd. 416, 509, 511.
Thorstadel, E. 604.
Thulbach, Fd. 483, 485, 488 ss.
Thunberg, W III. 362, 367.
Thunsee, W. II. 723.
Thunstetten, D. 565.
Thurnöd, E. 598.
Thurnsberg, Kd. 153, 415, 418, 420.
Tiefenbach, D. (Lengdorf.) 207.
-  Fd. (Eching.) 678, 680.
-  W. (Flintsbach.) II. 739.
------- (Schliersee.) II. 52.
Tiefengrub, E. 685.
Tiefenlachen, W. III . 188.
Tiefenmoos, E. III. 546.
Tiefensttttt, W. III. 630.
Tiefenthal, E. (Au.) 40.
-  — (Riedering.) II. 784.
-  W. (Sölhuben.) III. 218.
Tiefenweg, E. II. 88.
Tieföd, W III. 530.
Tiefstetten, D. 408.
Tilljäger, W. II. 499.
Tillmoos, Fd. II. 695, 697, 701.
Tinerting, W. (Haslach-Traunstein, jetzt Vachen

dorf.) 543, 575.
Tinning, D. (Riedering.) 11. 784.
-  Fd. (Trostberg.) II. 704, 709, 713. 
Tirlbrunn, Fd. III. 391, 394, 398.
Tittenkofen, D. 388, 390.
T i t t mo n i n g ,  S t. II I. 384, 465 ff., 409 ff. 
Tivoli, W. II. 622.
Tobel, E. II. 255.
Tödtenberg, D. II. 107.
Töffenreit, W. III. 368.
Töging, Kd. II  98. III. 729.
Tölz,  M . II I . 419, 420, 436, 450  ff., 455. 
Tölzkirchen, Fd. 483, 497, 499 ff.
T o n d o r f ,  Pd. 484, 519 ff. III. 675.
Torffeld, z. H. 573.
Torfhütte, E. 35.
Törring, D. Vk. II I . 400 ff., 413  ff., 416. 
Törwang, Vd. II. 737. 756, 759, 792, 793, 

795, 799. III. 200.
Tötzham, Fd. II. 667, 695, 698, 702.
Traden, z. H. III. 556.
Tradl, E. III. 443.
Trasmieting, W. III. 405.
Tratberg, E. II. 52 
Trauertshofen, W. 45.
Traundorf, D. 575.
Traunfeld, z. H. II. 729.
Traunhofen, W. 99.
T r a u n s t e i n ,  S t. 81, 542 ff., 562, 565. III. 

676.
Traunstorf, D. 542, 562.
Traunthal, E. 99.
T r a u n w a l c h e n ,  Pd. 567 ff. III. 355, 

356.
Trausnitz, Schl. 636, 649, 672.
Trautbach, E. III. 551.
Trauterfing, W. III. 479.
Trautersdorf, D. III . 208, 214.
Traxl, Fd. III. 231, 233, 239.



Traxlhain — Untergsisenfelden. I.XXIX

Traxlhain, D. III, 808.
Treich, E. 494.
Treitsham, W. 82.
Trescherberg, D. II. 88.
Triebenbach, D. 719, 721, 725, 781. 
Triefing, D. III. 74.
Trifesöd, G. III. 473.
Trillhof, E. 4.
Trinis, W. III. 287.
Trischberg, E. I I I .  421. 
Trischlmaurer, E. III. 362. 
Tritschenkreit, E. III. 12.
Trog, E. 40.
Troja, E. II. 762.
Troibach, D. II. 107.
Trollmühle, E. 383.
Trollschwaiger, E. 383.

Uebelmannen, W. III. 139.
Ueberacker, Fd. 248, 249, 278. 280, 284. 
Ueberfilzen, D. II. 759.
Ueberfnhr, E. III . 383.
Uebergräben, E. II. 714.
Ueberkam, E. III. 475.
Ueberloh, E. III. 251.
Uebermiething, W. 371.
Uebersee,  Pd. 530, 573 fs. III. 677. 
Ufer, Mayer am, E. III. 551.
Ufering, D. III. 362.
Uhrmacher, E. II. 42.
Ulafing, W. 95.
Uelding, W. 175.
Ullarting, D. II. 779.
Ullerting, W. 598.
Ulperting, W. II I . 218.
Ulreih, E. 225.
Ul r i chshögel ,  Pd. III. 341, 343. 
Ulrichsholz, W. II. 723.
Ulsheim, D. 590.
Umkehr, E. III. 473.
Umrathshausen, Fd. III. 196, 200, 201, 

209.
Umundum, E. III . 383.
Unering, W. III. 391.
Unterachau, W. II. 6.
Unteracherting, E. III. 200.
Unterachthal, W. III. 218. . 
Unteraggerhausen, E. 530.
Unteraich, E. II. 146.
Unterambach, Kd. III. 640, 642, 647. 
U n t e r a m me r g a u ,  Pd. III. 4, 32 ff. 
Unterappersdorf, D. 516.
Unteraschau, E. (Grabenstätt.) 530.
-  W. (Otting.) III . 354.
Unterast, W. 678.
Unteratting, D. 598.
Unterau, E. (Otting.) III. 354.
-  Fd. (Schlehdorf.) I I I .  598, 599, 603.
-  z. H. (Berchtesgaden.) 107. 
Unterbabing, W III. 490.

Trospating, W. II. 94.
Trost, E. II. 66.
Trost berg,  M. II. 668, 673, 693, 703 ff. 
Truch t l ach i ng ,  Pd. 570 ff., 669. II. 688. 
T r u d e r i n g ,  Pd. II. 610, 660 ff.
Tuching, W. 428.
Tulling, Fd. III . 226, 272 ss.
Tundorf, Fd. III . 341 ff.
T u n t e n h a u s e n ,  Pd. 33, 36, 37, 41, 51, 65, 

68, 72 ff., 100, 270, 409, 460, 529. II. 21, 
44, 112, 133, 151, 170, 747, 749, 768, 775, 
800, 810. III . 92, 108, 112, 219, 227, 247, 
256, 259, 268, 272, 276, 316, 514, 671, 672. 

Tüntenhausen, Fd. 416, 454 ff.
Tünzhausen, Fd. 416, 454, 465 ff.
Türkenfeld, D. 307.

A .

203,

Unterbachern, Fd. 126, 178 ff. III.  673. 
Unterbachheim, W. 713.
Unterbauern, W. I I I . 35.
Unierberg, E. (Au.) 40.
------- (Lohkirchen,) II. 566.
— — (Oberneukirchen.) II. 146.
— — (Wippcnhausen.) 475.
— z. H. (Anger.) III. 345.
Unterberghansen, W. 428. III. 670. 
Unterbiberg, Fd. II . 653, 654, 656. 
Unterbierwang, D. 95.
Unterbreitenau, W. III. 490.
Unter-Bremrhain, E. 40.
Unter-Brodhub, E. 40.
Unterdrück, W. 160, 161.
Unterbrunnham, W. II. 704.
Unterbüchel, E. II . 43.
Unterbuchen, W. III. 438.
Unterbricht, E. II . 169.
Unterbühel, W. 555.
Unterdarching, Exd. 33, 51, 53 ff II. 69 
Unterdejsing, W. (Grammelkam. , 667, 896. 
Unterdickel, E. II . 66.
Unterdoppel, z. H. III. 368.
Unterdorf, W. II. 146.
Unterdummeltshausen, G. III. 74.
Unterebner, W. 558.
Untereck, W. II. 792.
Untereichet, W. 737.
Untereinöde, E. II. 88.
Unterelkofen, D. m. C. III. 255, 257, 258, 262. 
Unterfarrach, W. III. 517.
Unt e r f l i n t s bach ,  Pd. II. 739 ff. 
Unterflossing, D. II. 102, 104.
Unterföhring, Fd. II. 633, 636, 639.
Unterforst, E. III . 383.
Unterfroschheim, D. 713.
Unterganghofen, D. 667.
Unt e r ga r ch i ng ,  Pd. II. 680, 681. 
Untergebensbach, W. 200.
Untergebertsham, W. 598.
Untergeisenfelden, D. II I . 383.



Î xxx Untcrgern —

Untergern, E. (Au.- 40.
— — (Schwindkirchen.) 220.
Untergoldau, W. II. 116.
Untergolding, Fd. 661, 663, 665.
Untergrabing, E. II. 590.
Untergrainau, D. III. 577.
Untergries, z. H. II I . 431, 443.
Untergrub, E. 698 
Unterhaag, E. III. 490.
Unterhaching, Fd II. 639 ss.
Unterhafing, W. III. 391.
Unterhagrain, D. III. 287.
Unterhaindlfing, D. 23.
Unterhandenzhofen, W. II I . 161 
Uuterharpfetsham, W. III. 391.
Unterhart, W. III. 530.
Unterhaselbach, W. 685.
Unterhausbach, z. H. III. 469, 472.
Unterhäusern, W. III. 35.
Unterhausmeriug, W, 211.
Unterhausstätt, E. III. 200.
Unterhehenberg, W 95.
Unterheldenberg, W. 667.
Unterherrnhausen, W. III. 619.
Unterhilgcn, W. II. 686.
Unterhochstätt, W. 528.
Unterhofen, E. II. 20.
Unterhöfen, E. 698.
Unter-Hoskirchen, s. Hofkirchen.
Unterhög, W. II. 33.
Unterhögl, z. H. III. 345.
Unterholnaich, E. 566. I I I . 677.
Unterholz, E. II. 19.
Unterholzen, C. «Waging.) III. 368.
— W. (Weildorf.) III. 376.
Unterholzham, W. 64, 65 
Unterhörlkofeu, D. 409.
Unterhorn, E III. 351.
Unterhöslwang, D. 598 
Unterhub, D. III. 517.
Unterjettenberg, W. II. 723.
Unterlagen, W. II. 167.
Unterkaltbrunu, W. II. 767.
Unterkammerloh, E. III. 334.
Unterkatzbach, D. III . 517.
Unterkiefering, W. II. 81 
Unterkleiukarolinenfeld, D. 45.
Uuterkopfsburg, D. 207.
Unterkorb, E. 200.
Unterkorbani, E. III. 46.
Unterlaindern, D. III. 308.
Unterlanding, <4. 702.
Uuterlantenham, E. II. 566 
Unterlappach, Fk. 248 323 ff.
Unterlausing, W. III. 231.
Unterlaus, Cd. 45, 47, 48.
Unterleitcn, E. (Getting.) 57.
------- (Schliersee.) II. 52.
— z. H. (Hechenberg.) III. 434.
Unterlenghart, W. 519.
Unterloh, W. 225.
Unterlohen, W. III. 555.
Unterlucka, D. 269.
Untermailling, E. 362.
Untermarbach, D. 155.

Untersteinach.

Untermarchenbach, Fd. 26, 28.
Untermberg, E. (Garmisch.) III. 577.
— W. (Gaissach.) II I . 431.
— z .  H. (Tölz.) III. 450, 456. 
Untcrmeggenthal, W. III. 387 
Uutcrmeierhofen, W. III. 345.
Untermenzing, Fd. II. 484, 486 ff., 491. 
Uutermhof, D. III. 203.
Untermoos, E. II. 19.
Untermoosen, z. H. II. 784.
Uutermoosham, D III. 530 
Unter-Mooshnusel, E. 41.
Untermoosmiihlc, E. III. 148.
Untcrmiihle, E. (Aufkirchen a Maisach.) 253. 

(Babensham ) 82.
— - - (Gricsstätt.) 91.
Untermühlthal, W. III. 421.
Untermurrbach, W. III. 443.
Unterneuling, W. II. 566.
Unterniesberg, W. III. 539.
Unternogg, E. III. 32.
Unterobland, W. III. 21, 23 
Unteroblfing, D. III. 91.
Unteröd, W. 598.
Unterpirach, W. 604.
Unterpolleiten, E. II. 42 
Untcrprienmühle, E. III. 200.
Unterputting, W. II. 784.
Unterreichenau, E. III. 216.
Unterreich heim, W. II. 135.
Unterreis, E. 509.
Unterreit, E. (Grüntegernbach. - 200, 203.
— Fd. (Waug.) 99, 100.
— W. (Ruhpolting.) 558.
Unterreith, W. 50.
Unterrettenbach, W. 685.
Unterreut, W. III. 431.
Uuterrhain, W. 67.
Unterroidham, W. III. 391.
Untersalzberg, z. H. 107.
Untcrsaurein, E. III. 556.
Unterscheuern, E. II. 590.
Unterschilding, W. II I  391.
Unterschleißheim, Cd II. 484, 502, 504, ->06. 
Uuterschnattcrbach, D. III. 74.
Unterschönau, z. H. 107.
Unterschönbach, E. 699.
Unterschops, E. 45.
Unterschwaig, E. 26.
Unterschwaimbach, Fd. 248, 253 fi. 
Unterschweibach, W. III. 490.
Unterste, W. II. 779.
Unterseebach, D. 219.
Untershofen, D. II. 779.
Untersiegsdorf, D. 560, 563 
Untersimbach, E. 698.
Untersoilach, E. III. 200.
Uutersölln, E. 542.
Untersemmering, W. III. 391.
Unterspann, W. III. 127. '
Unterstadel, E. II. 66 
Unterstaudhausen, W. 49 
Unterstem, C. (Berchtesgaden.) 110.
— z. H. (Schellenberg.) 118.
Unterstem««!), E. 40.



Untersteppach — Vockhof. I.XXXI

Untersteppach, D. III. 517.
Unterstrogen, D. C. 362, 364.
Unterstuf, W. II. 792.
Untersulzberg, E. II. 759.
Untersur, W. 598.
Untertaxa, E. 459.
Unterthal, W. II. 806.
Unterthalham, W. 82.
Unterthalheim, D. II. 583.
Unterübernwos, W. III. 542.
Unter-Uelpoint, E. 41.
Unterumbach, Fd. 248, 319 fj.
Unterunterach, W. III. 517.
U n tern  i l s l e r n ,  Pd. (Vilslern.) 111. 501. 
Untervockling, W. III . 368.
Unterwald, z. H. II. 121.
Unterwaldhauser, E. III. 612.
Unterwall, W. 64.
Unterweickertshofen, Fd. III. 173, 177. 
Unterweidach (Nantweins. III. 662. 
Unterweilbach, Fd. 126 fs., 131. III. 672. 
Unterweinbach, K. II. 590, 591, 594. 
Unterwendling, W. III. 368.
Untermeng, E. III. 46.
Unterwertach, D. 50, 52.
Unterwigling, E. II. 146.
Unterwildenried, E. III. 200. 
Unterwindering, D. II. 811.
Unterwinklhart, W. II. 680.
Unterwohlbach, D. 155.
Unterwöhr, z. H. III. 556.
Unterwössen, Vd. 533, 538 sf. III. 676 
Unter-Zarnham, Kd. 97. III. 672.

Vachenau, z. H. 558.
Vachendor f ,  Pd. 575 ff. II I. 677.
— W. (Berbling.) 49.
------- (Prien.) III. 208.
— — (Schnaitsee.) H- 695.
Vachenlueg, W. Schl.-C. III. 345.
Vag'n (Fagns, Fd. 58. III . 671.
Valepp, E. III. 287, 288, 289.
Valley, D. m. Schl.-C. 51, 55, 56. II. 630. 
Vatersdorf, Kd. 375, 673.
Vatersheim, D. II. 583.
Vaterstetten, Fd. II. 610, 647, 649, 652. 
Veitlipp, E. II. 111.
Veitsöd, E. 685.
Velden, E. (Maisach.- 309.
— M. 198. III. 467 ff., 480, 489  ff., 495, 

496, 501.
Veltes, E. III. 275.
Venbach, D. II. 68.
Ventsbach, E. 390.
Vennsberg, E. II I . 479.
Verach, W. III. 490.
Vettel, E. II. 779.
Brecht, D. (Eching.) 678.
— W. (Moosen.) III. 475.
Viehausen, W. III. 517.

Äestemiayer: Dtöcesao-BeschrNb»»,,. IN.

Unterzeil, E. 200.
Unterzeitelbach, D. III. 139. 
U n t e r z o l l i n g ,  Pd. 25 ff.
Unütz, E. II. 675.
Unverzug, E. 732.
Urban, W. II . 714.
Urfahrn, E. (Eiselfing.) 85.
------- (Mittergars.) 97.
— W. (Breitbrunn.) 584.
Urfarn, E. (Früherm.) II. 107.
------- (Oberaudorf.) II. 762, 766.
Ursbühel, E. 713.
Urschalling, Kd. III. 196, 208, 210, 215. 
Urschlau, W. 558, 559.
Ursenthal, W. III . 334.
Ursprung, W. III. 250.
Urstall, E. II. 759.
Urtel, E. 398.
Urtelmühle, E. III. 111.
Urthal, W. II. 689.
Urtl, E. 390.
Urtlfing, W. 200.
Urtlmühlc, E. II I . 443.
Urwies, z. H. III. 359.
Uslau, E. 40.
Uttenberg, E 204.
Utting, W. (Flosfing.) II. 102.
Utting, W. (Oberneukirchen.) II. 146. 
Utzenbichl, W. III. 513.
Uetzenbichl, W. III. 546.
Utzing, D. (Oberbergkirchen.) II. 582.
— E. (Stephanskirchen.) II. 595.

Viehbach, Fd. 126, 140 ff., 167.
Viehhausen, D. (Kienberg.1 II. 686.
-  E. (Pellheim.) 178.
-  W. (Grassau.) 532.
-  — (Gremertshausen.) 449.
------- (Griesstätt.) 91, 93.
------- (Trostbcrg.) II. 704.
-  — (Vogtareuth.) II . 811.
Viehweid, D. II. 150.
Viehweide, W. III. 490.
Vielberg, W. III. 491.
Vielhub, W. III. 490.
Vi erki r chen,  Pb. 125, 126, 141, 142, 184, 

188 ss. III. 673.
Vieth, D. III. 74.
Billern, D. 721.
Vils, K. (Geisenhausen.) 685, 687, 692.
-  W.'-(Petting.) 732.
------- (Velden.) II I . 490.
V r l s b i b u r g ,  M. 686, 703. II. 602.
Vilsester, W. 732.
Vi l s he i m,  Pd. 662, 668, 674, 706 ff., 714. 
V i l s l e r n .  Pd. 661, 662. II I . 468, 500 fs. 
Vilsöd, W. 200, 203.
Vilssöhl, Kd. 702. 704 st.
Vockhof, E. III . 479.

k



I.XXXII Vocking Walchen.

Locking, D. (Lengdorf. 2l»7.
— E. (Haslach-Traunstein.) 543.
Vogel, G. (Obernenkirchen.) II. 146.
— W. (Aibling.) 35.
Vogelburg, E. 532 
Vogeldorn, W. II. 170.
Bogeleck, E. II. 675.
Vogelhof, E. I I .
Vogelöd, E. 604.
Vogelried, E. (Schönau.) 60.
— W. (Kirchdorf b. Aibling.! 64.
Vogelfang, E. II. 33.
Vogelstätt, W. III. 473.
Vogelthenn, W. II. 729.
Vogelwald, Hinter-, z. H. (Siegsdorf.) 561
— Vorder-, z. H. (Siegsdorf.l 561.
Vogelwoll, E. III. 111.
Voggenöd. W. 339, 349.
Vogging, K. II. 566, 568.
Vogl, E. II. 689.
Voglaich, W. 732.
Voglberg, E. III. 546.
Voglers D. 375.
Voglherd, E. (Rottcnbuch.) III. 27.
— — (Straußdorf. i III. 275.
Vögling, W. 561. III. 352.
Voglried. E. III. 74.
Voglsang, E. (Jetzendorf.) III. 51.
------- (Schnaitsee.) II. 695.
------- (Tölz.) III. 450.
------- (Trostberg.) II. 704.
— W. iPfaffing.) III. 542.
Vogn, D. 699.
Vo g t a r e u t h ,  Pd. 90, 92. II. 738, 780, 807, 

811 ff.
Vogtenan, E. III. 216.
Vohburg, E. (Velden.) III. 490.
— S t. III. 78.

W a a k i r c h e n ,  Pd. III. 286, 319, 334 ff., 
458.

Waasen, W. 573.
Wabach, E. (Griesstktt.) 91.
— W. (Schnaitsee.) II. 695.
Wachseneck, E. 219.
Wachtl, E. II. 762.
Wackersberg, E. (Gmund.) III. 290.
— Fd. (Tölz.) III. 447, 450, 454  sf., 463. 
Wadensdorf, E. 6.
Wadlhausen, W. III. 612, 619.
Wadmühle, E. III. 529.
Wagelsried, W. II. 531.
Wagenau, D. 561.
Wagenhofen, D. 319, 322.
Wagenreit, E. III. 246.
Wagenried, D. III. 158.
Wagensbcrg, E. III. 490.
Wagenstätt, E. III. 551.
W a g i n g ,  M. Pk. 719. III. 368 fs., 372, 

400.

Voitswinkel, W. III. 354.
Volkersdorf, Fd. III. 39, 40, 51 fs. 
Vo l k ma n s d o r f ,  Pd. 484, 491, 503, 516, 

519, 520 ss.
Volkmannsdorferau, z. H. 520, 522. 
Vollgrating, W. III. 391.
Voppach, E. 326.
Vorach, E. 685.
Vorberg, z. H. II. 98.
Vorderauerbach, D. 390.
Vorderbaumberg, D. 390.
Vordercbcrl, E. II. 42.
Vordcreggelburg, Fd. III. 225, 231, 232, 237, 

673. '
Vordergraseck, W. III. 593.
Vordergern, ;. H. 107.
Vordergrub, E. II. 792.
Vorderholzhansen, D. 390.
Vorderhub, G. 40.
Vorderkehr, W. III. 15.
Vorderleiten, E. (Großholzhausen.) II. 745.
------- (Rieden.) III. 551.
Vordermayr, E. II. 43.
Vordermiesenbach, D. 556.
Vordermoos, W. III. 542.
Vorderöd, E. 40.
Vorderösterberg, E. III. 59.3.
Vorderpolleiten, E. II. 42.
Vorderrain, W. III. 138.
Vorderreith, E. II. 775.
Vorderschlag, E. 502.
Vordersimbzger, E. II. 42.
Vorder- und Hinterschweinsteig, G. II. 745. 
Voroerzehenthof, E. II. 43.
Vorner, E. II. 146.
Borrach, W. II. 121.
Vöt t i ng ,  Pd. 472 ff.
— W. (Taufkirchen.) 231

Wagmühle, 0. (Forstinning.) III. 103.
— — (Obertaufkirchen.) II. 150.
Wagner am Altweg, E. (Grüntegernbach.) 200.
— im Gandl, E. (Altmühldorf.) II. 79. 
Wagnerbauer, E. II. 739.
Wagneröd, E. III. 363.
Wagrain, W. 533.
Wahlmannstätt, E. 2.38.
Wahlsag, E. 200.
Waibcring, W. III. 490.
Waich, D. 558.
Waidach, E. (Lengdorf.) 207.
— W. (Bergen.) 526.
Waidachmühle, z. H. III. 517.
Wajohn, E. II. 704, 718.
Waith. D. 57.
Waizenbach, W. 237.
Waizenöd, W. III. 469.
Walch, E. (Irschenberg.) II. 20.
— — iNeukirchen.) II. 42, 4,3.

Matchen, E. (Kay.) III. 387.



Walchen — Wechselberg I. XXXIII

Walchen, E. (Petting.) 782.
Walchmbcrg, W. 568.
Walchstatt. Fd. III. 612, 614, 618.
Wald, D. (Niederaschan.) III. 206.
— E. (Höslwang.) 598.
------- ' Neukirchen.) III. 851.
— - (Truchtlaching.) 570.
— Kd. (Rattenkirchen.) II. >67, 168.
— W. (Ensdorf.) II. 94.
------ (Flossing.l II. 102.
— — (Oberbergkirchen.) II. 583.
------- (Oberneukirchen.) II. 146
— z. H. 'Bergen.) 526.
------- (Waging.- II I  868
— — (Wang.) 99.
Waldbachmühle, E. III. 268.
Waldenhofcr, W. 155.
Waldering, D. (Ricdering.) 11. 785.
— W. (Tittmoning.) III. 405.
Waldhaining, W. 604.
Wa l d h a n s e n ,  Bd 95. II. 714 
Waldhauser, E. III. 619.
Waldhofer, W. II. 83.
Waldhütte, E. III. 27.
Walding. E. (Vittenhart.) 582.
------- (Velden.) III. 490.
— W. (S t. Georgen.) II. 682.
Wäldle, W. III. 15.
Waldsperg, W II. 167.
Waldwies, E. 67.
Walgerfranz. E. III. 450.
Walkerding, W. III. 200.
Walkersaich, Fd. II. 555, 556, 558, 562. 
Walkersberg, W. II . 595, 597.
Walkertshausen, W. 6.
Wa l ke r t s hof en ,  Pd. 248 f., 253. III. 138, 

178 ff., 186.
W a l l ,  Pd. II. 4, 6 6 sj. III. 286, 307, 679.
— W. (Albaching.) III . 513.
------- (Hohenkammer.) 155, 156.
— — 'Oberaudorf.) II. 762.
— -  (Söllhuben.) III. 218.
— — (Vogtareuth.) II. 811.
Wallberg, D. III. 287.
Walleiten, E. III. 4.34.
Wallenburg, E. II. 3, 88, 87, 41.
Waller, E. II. 762.
Wallersee, Kl II. 412.
Walkerting, D. II. 588.
Wallgau, Fd. 589. III. 4, 584, 586. 
Wallmoning, E. III. 405.
Walln, W. III. 490.
Walpersdorf, D. 45.
Walperting, W. II. 587.
Walpertshof, W. 135.
Wa l pe r t s k i r chen ,  Pd. 207, 838, 340, 363, 

8 98 fs., 409. III. 96, 118, 674.
Walsbcrg, E. 542.
Waltenberg, W. 607.
Waltenhofen, Kd. 275, 318, 338.
Waltersberg, E. (S t. Veit.) II. 598.
— W. (Lafering fTauskirchen v. W.f.) II. 121.
------- (Wambach.) III. 491, 508.
Waltersham, W. II . 704.
Walterskirchcn, Fd. 418, 421.

' Walterstätt, W. II I . 530.
! Walterstätten, E. 82.

Waltersteig, E. III. 619.
- Waltlham, W. II. 695.

Walzen, E. 582.
' Wambach,  Pd. 198. III. 484, 503 f., 506. 

Wamberg, Fd. III. 576, 593, 597. 
Wammetsberg, W. III. 619. 

s Wampeltsham, W. 225.
Wandelheim, E. II. 531, 535.
Wanding, E. III. 491.
Wang, D. (Haslach-Traunstein.) 543.

> — Fd. (Bolkmanusdorf.) 484, 520 fs.
 ̂ -  Pd. 99 ff. II. 111 III. 672.

Wangen, Fd. III. 612, 615, 618. 
i Wank, E. III. 351.
' Wannenweg, E. II!. 27.
- Wannersdorf, W. III. 362.

Wargling, W II. 590.
s Warisloh, W. III. 362.

Warmeding, W. II. 695. 
j Warnbach,' E 81, 91. III. 506.

Warnberg, Schl. II. 644 ff.
W a r n g a u ,  Pd. 53, s. Oberwarngau.
Wart, E. II. 745, 748.
Wartbichl, E. II. 33.
Wa r t e n b e r g .  M . 387, 388, 360, 375, 381, 

384, 391, 402  ff.
Warthof, W. II. 471.
Wart! am Bach, E. III. 200.
Wartmoning, D. II. 690.
Warz, E. III. 530.
Wäschhausen. E II. 703.
Wasenhof, E. III. 68, 69.
Wasenmeister, E (S t. Veit., II. 598.
— — (Laufkirchen.) 231.
------- (Tölz.) III. 450.
Wasenstädt, E. 35.
Wasenstein, z. H. III. 443.
Wasentegernbach, Fd. Schl. 197, 225, 228 ff. 
Washof, E. III. 74.
Waslmühle, E III. 250.
Wasserburg, Bahnstation, W. (Attel.) III. 516.
— S t. 651. III. 512, 561 ff., 567 fs. 
Wasserhäusl, E. II. 20.
Wassermauth, E. 737.
Wasserthal, E. III. 203.
Wastenhub, E. II. 146.
Wastlöd, E. 667.
Watschöd, E. II. 762.
Wattendorf, W. 339.
Wattenham, D. 607.
Wattersdorf, D II. 3, 42, 49, 51.
Watzing, D. (Petting.) 732.
— W. (Peterskirchen.) II . 690.
Watzling, Fd. 207 ff., 208, 209, 210. III. 673. 
Weber, E. (Neukirchen.) II. 43.
— in der Wies. E. 225.
Webergehrcr, E. III. 530.
Weberstätt, E. III. 529.
Webling, Kd. (Mitterndorf.) 175 ff.
— W. (Dachau.) 135.
------- (Scheyern.) III. 74.
Wechselberg, E. (Griesstätt.) 91.
------- (Oberaudorf) II. 762.

t *



I.XXXIV Wechselberg — Weißach.

Wechselberg. E. (Tittmoning.) III. 406. 
Wechselmoos. Alm. III. 326.
Weckerling, W. 211.
Weeg, E. III. 4S0,
Weg, E. (Grüntegernbach.) 200, 203.
------- (Riding.) 390.
------- (Taufkirchen., 231.
— — (Walpertskirchen.) 398.
— W. (Berbling.) 49.
— - (Peterskirchen.) II. 689.
Weghausen, E. 9.
Wegmaier, E. (Oberdorfen.) 219.
------- (Schwindkirchen.) 225, 231.
Wegmann, E. 533.
Wegscheid, E. (Rohrdorf.) II. 292.
— W. m. C. u. ;. H. (Lenggries.) III. 420,

— - (S t. Zeno.) II. 729.
Wehdorn, E. III. 290.
Weibach, W. u. z. H. II. 729.
Weibhausen, D. I li. 354.
Weiching, D. 67.
Weichinger, E. 50.
Weichs, Ft. (Ohlstadt.) III. 590 f., 592.
— Pd. III. 40, 138, 158, 181 ff.
Weichsberg, E. 494.
Weichselbaum, E. 91.
Weichselbaumerau, E. 89.
Weichselgarten, E. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
— (Oberbergkirchen.) II. 583.
Weichslbaum, E. III. 46.
Weid, E. III . 438.
Weida, E. II. 759.
Weidach, D. (Getting.) 57.
— E. (,Feldkirchen.) 50.
— W. (Au.) 40, 44.
------- (Chieming.) 528.
------- (Glonn.) III. 250.
— — (Niederaschau.) II I . 203.
— z. H. (Kirchdorf L. Haag.) III. 530.
— — (Waging.) III. 368.
Weidenbach, Fd. II. 116, 118.
Weidenkam, Schl. II I. 640, 647.
Weiderding, W. 543.
Weiderer, E. II. 20.
Weiding, D. (Ebersberg.) III. 231.
— E. (Schnaitsee.) II. 695.
Weidmühle, E. 225.
Weier, W. III. 551.
Weiermühl, E. III. 208.
Weigclham, D. 85.
Weiggenhausen, D. 4.
Weighariing, E. 673.
Weigl, E. (Tölz.) III . 450.
— im Holz, E. (Moosburg.) 509.
Weiglpoint, D. II. 669.
Weihbach, E. II. 563.
Weihbüchl, Fd. 661, 698, 700.
Weihdachmühle, E. II. 116.
Weihenlinden, Wk. P .-S . 35, 38, 51, 60 ff., 64.

III. 671.
Weihen,rephan, Kl. 154, 317, 415 ff., 472 ff.

II. 505. II I . 544.
Weiher, D. (Lafering.) II. 122.
— E. (Niederbergkirchen.) II. 573.

Weiher, E. (Prien.) III. 208.
------- (Stephanskirchen.) II. 595.
— — (Velden.) III . 491.
— Fk. (Isen.) III. 90, 111, 113, 118.
— W. (Glonn.) III. 250.
— — (Grassau.) 532, 536.
------- (Höslwang.) 598.
------- (Lohkirchen.) II. 566.
------- (Reichertsheim.) II. 170.
------- (S t. Veit., II. 598.
Weiherer, E. (Anger.) III. 345.
------- (Gündelkofen.) 494.
------- (Teisendorf.) III. 362.
Weiherhaus, E. (Gars.) II . 111 
------- (Jetzendorf.) III. 51.
— W. -Rottbach., 323.
Weiherhäusl, E. III. 450.
Weiherin, W. 26.
Weihermann, E. (Irschenberg.) II. 20.
------- (Törring.) III. 413°
— W. (Eching.) 678.
Weihermühle, E. (Haag., III. 525.
-------C. «Thanning.) III. 657, 659.
Weihern, D. Schl. (Egenhofen., 275 ff.
— E. (Emmering.) III. 246.

— - (Frasdorf.) III . 200.
— — (Obertaufkirchen., II. 150, 158.
— Kb. (Arnbach (jetzt Dec. Sittenbachj.) .217, 

248, 250, 251/253.
- W. (Altenfraunhofcn.) 667.

------- (Velden.) III. 490.
Weihersdorf, D. 6.
Weihprechting, D. II. 583.
Weikering, D. II. 811.
Weikersing, W. ll. 792.
Weikertsham, W. (Babensham.) 82.
— — (Trostberg., II . 704.
We i l d o r f ,  Pd. I l i .  376, 377.
Weilham, Fd. III. 413 fs., 416.
Weilkirchen, Fd. II. 133, 566 fs.
Weinbauer, E III. 12.
Weinberg, D. (Seeon.) 607.
— E. (Grüntegernbach.) 200.
------- (Obertaufkirchen.) II. 150.
— — (Reichertsheim.) II. 170.
— — (Tengling.) III. 399.
Weindl im Holz, E. (Altenfraunhofen.) 667.
— im Reisach, E. (Neukirchen.) II. 42. 
Weingarten, D. (An am Inn .) II. 88.
— E. (Prien.) III. 208.
— W. (Breitbrunn.) 584.
— — (Petershausen.) III. 67.
------- (Peterskirchen.) II. 689.
— W. (Rieden.) I li. 551.
— — (Ruhpolting.) 558.
Weinhub, E. (Rechtmehring.) III. 546.
------- (S t. Wolfgang.) 238.
Weinland, W. II!. 21.
Weipersdorf, D. 380.
Weiperting, W. II. 578.
Weipolding, W. II. 675.
Weippertshausen, W. Nk. III. 640 f., 646. 
Weirer am Graben, E. II. 792.
Weiß in der Gritschen, E. II. 792.
Weißach, D. III. 287.



Weihachen Wielating I.XXXV

W-ißachen, D. 526.
Weißbuch, D. (Marzoll.) II. 720 ss.
— E. (Waging.) III. 368.
— Fk. (Inzell.) 552, 553, 554.
Weisbrunn, D. II. 682, 685.
Weißenbach, W. 40.
Weitzenfeld, Fd. II. 610, 647, 64S, 652, 653. 
Weißenkirchen, Kd. III. 354, 355, 356, 357, 

358. !
Weißenöd, E. 225. )
Weisham, D. (Eggstätt.) 590. !
------- (Prien.) III. 208. z
— W. (S t. Georgen.) II. 682. !
Weißling, D. 166 ff.
Weißthum, W. II. 690.
Weitboden, E. 541.
Weitenan, W. II. 66. !
Weitenried, W. C. 249, 272, 319, 320. III. 673. 
Weitermühle, W. II. 150. !
Weiterskirchen, Kd. 69, 71. III. 252. !
Weitfeld, E. II I . 405.
Weitgassing, D. III. 368. )
Weitlpeter, E. 494.
Weitmoos, z. H. 91.
Weitmoofer, E. II. 695 i
Weitzenbeck, E. 698.
Weixerau, z. H. 678.
Weizenreuth, W. III. 200.
Wella, z. H. III. 529. !
Welling, D. 211.
Welschbuch, E. 16.
W elsh o fen , Pd. 248 f. III. 186 ss. ^
Weltham, W. 601.
Wendelmühle, E. II. 613. )
Wendenheim, W. II. 150.
Wendling, E. (Oberbergkirchen.) Ii. 582.
— W. (Irschenberg.) II. 19.
------- (Rieden.) III. 551.
------- (Waging.) III. 368.
Wendlöd, E. 494.
Weng, D. (Ainring.) III. 341.
— Fd. (Gremertshausen, jetzt Exd. Jarz t.> 154, 

416, 449  ff., 470. III. 675.
— W. (Griesstätt.) 91.
------- (Höslwang.) 598.
— — (Schönau.) 69 
Wenger, W. II. 146.
Wengsberg, E. III. 469.
W enigm ünchen , Pd. 218, 270, 333 sj. III.

67.3.
Wenk, E. II . 792.
Wenshof, E. 207.
Wensing, E. III. 208.
Werbach, E. (Langenpreising.) 380.
------- (Paunzhausen.) III. 64.
Werfer,.E. II. 689.
Werfling, W. III. 542.
Werkertsham, D. 85.
Werndelfing, W. 339.
Wernersbichel, E. III. 362.
Wernhardsberg, D. II. 775.
Wernthal, W. III . 74.
Wessen, W. II I . 200.
Westach, z. H. III. 111.
Westanger, E. 40.

Westen, E. (Au.) 40.
------- (Berbling.) 49.
-------(S t. Veit., II. 598.
— W. (Wang.) 99.
Westendorf, W. (Pfronbach.) 383.
Westenhofen, Fd. II. 51 ff., 54 ss., 65. II I /

679.
Westerberg, W. II . 94, 97.
Westerbergham, D. 685.
Westerbuchberg, Fd. 573, 575.
Westerburg, W. III. 246.
Westerham, D. (Oberhaching.) II. 639.
— Fd. (Feldkirchen.) 50, 52, 5.3. III. 671.

Kd. (Aibling.) 35, 37. 49.
— W. iB ernau) III. 197.
Westerhausen, E. (Eggstätt.) 590.
------- (Schnaitsee.) II. 695.
West erho l zhausen ,  Pd. III. 39, 138, 146,

149, 188 fs.
Westermoos, W. 485.
Westernach, W. III. 208.
Westerndorf, D. (Frasdorf.) III. 200.
— — (Glonn.) III. 250, 255.
------- (Riedering.) II. 785.
------- Nk. (Pang.) II. 737, 767, 769, 773.
— Kd. (Jarzt.) 33, 126, 160 ff.
------- (Pfaffenhofen a. I .)  II. 775, 776, 778.
— W. (Ebersberg.) III. 231.
Westerndorferfilze, z. H. II. 785. 
Westerndorfersilzen, E. II. 775.
Westholz, E. 219.
Westimer, E. II. 43.
Wetlsham, W. 95.
Wettelkam, Fd. III. 286, 315, 316, 3i8. 
Wetterling, W. III. 250, 255.
Wetterstätt, E. III. 551.
Wetting, Fk. III. 90, 121 fs.
Wetzelsberg, E. (Au.) 40.
------- (Neukirchen.) III. 351.
Wetzling, W. III. 475.
W ey a r n ,  Pd. 53, 54, 56, 63. II. 3, 44, 68 ff.

III. 312, 313.
Weyern, E. III. 469.
Wichling, W. III. 475.
Widdersdorf, D. 494.
Widding, E. 69.
Wide, E. II . 784.
Widen, E. (Elbach.) II. 7.
— — (Neukirchen.1 II. 42.
Widenhof, Unter-, Mitter-, E. 188, 193. 
Widhammer, E. 598.
Widholz, W. 533.
Widmann, E. II. 20.
Widmoos, W- III. 431.
Widmöß, E. II. 12.
Wiechs, Kd. 3, 4, 40, 42.
Wieden, E. (Surberq) soll heißen Wiesen. 566. 

III. 677.
— W. II. 775.
Wicdenberg, E. 490, 493.
Wiedenzhausen, Fd. 248 f., 269 ff. III. 673. 
Wiederlohen, W. 737.
Wiedgrad, E. II. 695.
Wiedholz, W. II. 792. III. 683.
Wielating, E. II. 690.



I.XXXVI Wieuhart — Wimpersiug

Wienhart, E. II. 146.
Wies, E. (Babensham.) 82.
------- (Baumburg.) II. 660.
------- (Gmund.) III. 290.
------- (Grüntegernbach.) 200.
------- (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
— — (Peterskircheu.) II. 690.
------- (Petting.) 732.
-------(Ruprechtsberg.) III. 470.
— — (Taufkirchen.) 231.
------- (Velden.) I I I . 490.
— W. (Geisenhausen.) 685.
— — (Lenggries.) III. 443.
— — (Reichertsheim.) IT 169.
------- (Titlmoning.) III . 405.
— Wk. 342, 428, 434, 439, 466. III. 15, 26, 

28, 35.
Wiesbach, E. III . 341.
Wiesbachl, W. IN. 341.
Wiesbauer, E. II. 20.
Wiese. E. (Siegsdorf.) 561.
— W. (Grassan.) 533.
Wieseleck, E. III. 406.
Wiesen, E. (Bernau.) III. 197.
— — (Oberaudorf.) II. 762.
------- (Obertaufkirchen.MI. 150.
— — (Reichertsheim.) II. 170.
------- (Surberg.) ist statt Wieden zu lese». 566.

III. 677.
,— W. (Königsdorf.) III. 438.
------- (Ruhpolting.) 558.
Wiesenberg, E. 497.
Wiesenhausen, W. II. 739.
Dieser, E (Irschenberg.) II. 20.
------- (Rechtmehring.) II I . 546.
------- (Velven.) III- 491.
— W. (Fraheim.) II. 107.
------- (S t. Wolfgang.) 238.
Wieserhäusl, E. III. 542.
Wiesham, D. II I . 255.
Wieshänsel, E. III. 363.
Wiesholz, E. II. 792.
Wiesling, W. II. 590.
Wieslreuth, E. II. 122.
Wiesmaier, E. III. 103.
Wiesmairing, E. II. 587.
Wiesmann, E. III. 388.
Wiesmath, E. II. 507.
Wiesmeier, E. III. 657.
WieSmühl, D. lTörring.) III. 413.
— E. (Glonn.) III. 250.
Wiesmühle, E. II. 675.
Wiesreut, E. II. 150.
Wiessee, D. III. 326.
Wiestelweber, E. II. 111.
Wiesthal, E. II. 583.
Wiesthofen, E. 363.
Wiethal, E. 702.
Wiex, D. 57.
Wifling, Fd. 337, 409, 411, 412.
Wildenholzen, Kd. III. 227, 228, 230, 269. 
Wildenmoos, E. III. 111.
Wildenrott, D. 248, 305, 307 
Wildenwart. D. Schl. III. 208, 2l0, 215. 
Wildgrub, E. II  762.

Wildmoos, E. III. 148, 155. 
Wildschwaig, E. 458.
Wi l ds t e i g .  Pd. III- 34 ff. 
Wilgering, W. III- 113.
Wilhelming, W. III- 200.
Willaching, W. III. 227.
Willberg, E. III. 351.
Willenberg, E. II. 42.
Willerberg, W. 225.
Willersdorf, K. 483, 505, 506, 508. 
Willersiätt, W. III. 546.
Willertsham, W. III- 391. 
Willertshausen, W. 23.
Willgrub, E. III. 490.
Willhartiug, W. 40.
Willing, E. (Kienberg.) II. 686.
-  Fd/ (Aibling.) 33, 35, 37, 39, 49. 

671.
II I . 670,

Willingerau, W. 35.
Willmating, W. III. 111.
Wilnham, E. 200, 203.
Wilparting, Kd. (Irschenberg.) 41, 49. II. 4, 

19, 22, 28.
— W. (Söchtenau.) II . 806.
Wilpasing, E. 40.
Wilpersberg, E. III. 168.
Wilpersing, W. 35.
Wimberg, W. II. 57 .
Wimm, D. (Bittenhart.i 582.
------- (Ensdorf.) II. 94.
— E. (Fraheim.) II. 107.
— — (Fridorfing.) III. 383.
— — (Grabenstätt.) 530.
— — (Hohenpolding.) III. 473.
— — (Petting.) 732.
— — (Schwindkirchen.) 225.
— — (Tittmoning.) II I . 405.
— — (Trostberg.) II. 703.
— W. (Holzhäuser,.) 702.
------- (Wang.) 99.
— z. H. (Baierbach.) III. 469.
Wimmbauer, E. III. 469.
Wimmer, E. (Kirchdorf b. Haag.) III. 530.
— am Damm, E. (Buch am Erlbach.) 673.
— im Feld, E. (Ruprechtsberg.) III. 479.

— vorm Holz, E. (Schnaitsee.) II. 695. 
Wimmern, Fd. III. 362, 364.
Wimmhäusl, E III. 368.
Wimmöstern, E. II. 102.
Wimmreit, E. II . 583.
Wimmwart, W. II. 20.
Wimpasing, E. (Prien.) III. 208.
— Kd. (Ampfing.) II. 84, 85.
— W. (Ensdorf.) D. II. 94, 97.
------- (Holzen.) II I . 262.
------- (Lohkirchen.) II. 566.
-------(Münsing.) III. 640.
— — (Poigenberg.) III. 125.
------- (Schnaitsee.) II. 695.
Wimpassing, Kd. 6, 7, 8, 375.
Wimpersing, D. (Vachendorf.) 575.
— E. (Eggstätt./ 590.
------- (Eiselfing.) 85.
-------(Forstinning.) III. 10Z.
-------(Gmund.) III. 290.



Wimpersing - Wolfsschwingel. I^xxxvn
Wimpersing, W. (Grafing.) III. 256.
--------(Lengdorf.) 207.
--------(Salzburghofen.) 737.
--------(Truchtlaching.) 570.
Wimpes, W. III. 25.
Wind, W. III. 103.
Windbichel, z. H. III. 362.
Windegg, W. III. 15.
Winden, D. (Ilmmünster.) III. 56.
— -  (Scheyern.) III. 74.
------- (Zweikirchen.) 713
— E. (Eching.) 678.
— Fd. (Kirchdorf b. Haag.) III. 512, 530,531, 

532, 536.
— W. (Einspach.) 278.
--------(Petting.) 732.
Windendorf, W. III. 208.
Windhag, E. II. 762.
Windham, D. (Hummel.) 455.
— W. (Eschelbach.) 371.
Windler, E. II. 33.
Windpassing, W. III. 390, 403.
Windschnur, W. (Flintsbach.) II. 739.
--------(S t. Wolfgang.) 237.
Windshausen, Kd. II. 759 ff.
Windshüb, E. 398.
Windstoß, E. II. 595.
Winhart, E. III. 529.
Winharting, W. II. 150.
Winkel, D. (Grabenstätt.) 530.
— E. (Maitenbeth.) III. 539.
--------(Maria Dorfen.) 211.
------- (Neukirchen.) II. 42.
— — (Niedertaufkirchen.) II. 578.
— W. (Elbach.) II. 7.
--------(Vogtareuth.) II. 811.
— z. H. (Berchtesgaden.) 107.
--------(Lenggries.) III. 443.
— — (Ruhpolting.) 558.
Winkelhardt, W. II. 675.
Winkellohe, E. II. 66.
Winkelmaier, E. 359.
Winkeln, E. (Nenkirchen.) I!I. 351.
— W. (Ainring.) III. 341.
--------(Fridorfing.) III. 383.
Winkl, D. (Neubeuern.) II. 750 
--------(Velden ) III. 491.
— E. (Albaching.) III. 513.
------- (Beuerberg) III. 619.

W. (Steinhöring.) III. 272.
Winkler, E. III. 490.
Winklham, E. II. 122.
Winkling, E. III. 200.
Winklmeir, E. 491.
Winklmühle, E. (Moosach.) III 268.
--------(Schönberg.) II. 590.
Winnastäti, E. II. 19.
Winner, E. III. 290.
Winning,^ D. II. 6.39.
Winnreit, E. 514.
Winnreut, E. 732.
Winterbcrg, E. II. 107.
Wintermoning, W. III. 354, 358.
Winzel, E. II. 111.
Wipfing. W. 575.

I W ip p en h a u sen , Pd. 416, 475 ff. III. 675. 
Wipping, W. II. 578.
Wirlach, E. III. 362. 

j Wirth um Biber, E. 502.
Wirthshaus in der Landschaft, E. III. 561. 

i Wirthshöller, E. III. 529.
- Wischlburg, E. III. 405.
! Wislerin, E. II. 756.

Witmeß. E. II. 33.
! Wittibsmühle, W. 509.
. Wittmoos, E. 558.
- Witzenbühel, E. II. 102. 
s Witzenthal, E. II. 792.
s Witzling, D. II. 587.

Witzmoning, W. II. 69l ».
Wofanger, E. II. 690.
Wohlmanstätten, E. II. 675.
Wohlmuth, E. 6.
Wöhr, W. III. 148.
Wöhrhäusl, E. II. 52.
Wöhrlmühle, E. 200.
Wöhrmühle, E. (Dachau.) 135.
--------(Eggstätt.) 590.

' Woishub, E. II. 689.
Wolf, E. 566. III. 677.
Wolfau, E. III. 546.
Wolfdobl, E. II. 116.
Wolfeck, E. (Grüntegernbach.) 200.
--------(Obing.) 604.
Wolferkam, D . II. 784.
Wolfersberg, W. III. 226, 277, 278. 
W o lfe r s d o r f ,  Pd. 3 , 4 , 7, 8, 12, 2l f., 

23 ff., 26. III. 670.
Wolfersöder, E. II. 121.
Wolferting, E. (Grabenstätt.) 530.
--------(Niederbergkirchen.) II. 573.
Wolfertstätten, E. III. 391.
Wolfesing, D. III. 277.
Wolfgrnb, D. (Fraheim.) II. 107.
— E. (Reichertsheim.) II. 170.
— — (Teisendorf.) III. 362.
Wolfhaming, W. II. 582.
Wolfhansen, E. (Peterskirchen.) II. 690.
------- (Teisendorf.) III. 363.
Wülfing, W. 23.
Wölflan, W. 702.
Wolfmühle, E. Forstinning.' III. 103.
------- (Schliersee.) II 52.
--------(Schweinersdorf.) 516.
Wolföd, W. III. 438.
W o lfr  a ts  Hausen, M . III. 317, 605, 659, 

660, 662, 6 6 5  ff.
Wolfratshansener Forst. >11. 607.
Wolfrein, W. III. 517.
Wolfsberg, D. (Scheyern.) III. 74.
------- (Siegsdorf.) 561.
— E. 'Uebersee.) II. 573.
--------(Waging.) III. 368.
— W. (Breitbrunn.) 584.
------- (Höslwang.) 598.
------- S t . Veit., II. 598.
Wolfsgrnb, E. IMiesbach.) II. 33.
— W. (Egern.) III. 287.

I Wolfspoint, E. II. 791.
s Wolfsschwingel, E. II. 94.



I.XXXVNI Wölkamm — Zell.

Wölkamm, D. II. 19.
Wolkerding, W. III. 246.
Wolkering, D. II. 779.
Wölkersdorf, D. (Tettenhausen.) III. 403. 
— W. (Haslach-Traunstein.) 543. 
Wölkham, z. H. II. 675.
Wollersdorf, D. (Mauern.) 505.
------- (Schweinersdorf.) 516.
Wölling, W. III. 272.
Wollmannsberg, E. III. 246.
Wollmayr, E. II . 111.
W o llm oosen , Pd. III. 40, 138, 190 ff. 
Wollwies, W. III. 262.
Wonau, E. III. 363.
Wonneberg, Fd. III. 368, 371 ff., 375. 
Wörlham, W. 91, 93.
Wörlhof, E. 16.
Wörnbrunn, E. II. 639.
Wornding, W. II . 169.
Wörndl, E. II. 791.
Wörnhartsberg, W. 237.
Warnsdorf, Fd. 661, 667 ff.
Wörnsmühl, W. II. 20.
Wörschhausen, W. III. 657.

Wörschhauser, E. III. 290.
Wörth, D. (Au a. I . )  II. 88.
— E. (Pöbing.) III. 25.
— Fd. (Buchbach.) II. 555 ff.
— Pd. 337, 340, 4 0 8  ff. II I. 12, 119. 
Wörtherau, E. II. 150.
Müssen, Ober- und Unter-, Vd. 533 ff.
— s. auch Ober- und Unterwössen. 
Wotting, D. II. 566, 570.
Wotzing, E. II. 573.
Wötzl, W. III. 431.
Wuhrbüchl, W. 532.
Wuhrmühle, E. II. 122.
Wunderskirchen, E. II. 94.
Wur, an der, z. H. II. 768.
Würglham, W. 543.
Wurmannsau, D. III. 32. 
Würmertsham, W. 82.
Wurmsdorf, D. III. 218.
Wurmsheim, Fd. II. 583, 584, 586. 
Wurzach, W. III. 556.
Wurzbach, z. H. II. 751.
Wurzenhütte, E. II. 51.
Wüsten, z. H. II. 563.

A
Lyger, W. III. 190.

I
Zach, E. II. 12.
Aacherlöd, E. III . 529.
Zachersdorf, E. 568.
Zacking, W. III . 208.
Zaderhof, E. III . 46.
Zagl, E. I I  703.
Zaglach, E. II. 762.
Zailer, E. II . 598.
Zainach, E. (Seeon.) 607.
— z. H. (Rott a. Inn .) III. 556.
Zaisach, E. II. 762.
Zaisberg, W. II. 779.
Zaisering, Exd. II. 779, 781, 783. III. 682. 
Zaißing, W. III. 272.
Zaismaier, E. II. 595.
Zaismaring, W. 604.
Zamdorf, D. II. 617.
Zangberg, Fd. Kl. II . 554, 566, 569, 570, 572. 
Zank, E. II. 20.
Zansham, E. l Schnaitsee.) II . 695.
— W. (Schnaitsee.) II. 695.
Zarnham, Unter-, Kd. 97 ff. III. 672.
Zaun, E. II. 102.
Zaunlehen, E. II . 122.
Zebhausen, E. 733.
Zehenthof, E.APeterskirchen.) II. 689.
— W. (Mettenheim.) II. 132.
Zehethof, E. II. 146

Zeidlhnb, E. 225.
Zeisen, E. 733.
Zeil, E. (Altenfraunhofen.) 667.
------- (Attel.) II I. 517.
------- (Geisenhausen.) 685.
------- (Velden.) III. 491.
— W. (Moosen) III. 475, 491.
------- (Reichertsheim.) II. 170.
Zeilbach, E. 698.
Zeilding, W. III. 475.
Zeiler, E. (Buchbach.) II. 555.
-------(Reichertsheim.) II. 169.
Zeilern, W. III. 125.
Zeilhofen, Kd. 219, 221, 223, 224.
Zeiling, z. H. II . 121.
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Die heittae FmmÜe,.
Vach der» »ürmäl-r von Kar l  bsnmei s t r r .



*

bekanntlich  soll in jedem zum „ V e r e i n e  der  christ l ichen F a 
mi l i en zu E h r e n  der h e i l i g e n  F a m i l i e  von N a z a r e t h "  gehörenden 
Hause stch ein

Bild der/ heiligen Familie
befinden.

Zu diesem Zwecke erlauben wir uns, die umstehende, von verschiedenen 
Seiten als prächtig bezeichnete Darstellung von K a r l  B a u m e i s t e r  in 
München zu empfehlen.

Wir lasten dieses Bild soeben mit einem breiten weißen Papierrand 
und "M t rineu "Goldkinien- Ver;iLrung »ersehen, wodurch es die-G -rö st e 
24l/e x  34>/2 cm erhält und in der That eine prachtvolle und dem gedachten 
Zwecke vollkommen würdige Zimmerzierde — namentlich für kleinere Wohn- 
räume — bildet.

Den P r e i s  haben wir sehr niedrig gestellt. Wir berechnen für

1 Exemplar —.60,
60 2 0 . - .

A u f Wunsch besorgen wir auch das Einrahmen.

Unser Unternehmen allseitiger gütiger Unterstützung empfehlend, zeichnet

hochachtungsvoll und ergeben

Buchhandlung L. Auer
in Donaurvörth (Bayern).
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