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Vorwort

Im siebten Jahre seines Bestehens erscheint der dritte Jahresbericht des Ge-

schichtsvereins Kosching-Kasing-Bettbrunn. In den Jahren 1995/96 konnten
einige entscheidende Erfolge erzielt werden, wie unsere Rubrik „Veranstal-
tungen und Aktivitaten" ausweist. Dazu gehort insbesondere die Wiederein-
richtung des Gemeindearchivs des Marktes Kosching, das damit der wissen-
schaftlichen Forschung und sonstigen Nutzung zuganglich gemacht werden

konnte. Dies ware nicht moglich gewesen ohne das Entgegenkommen von

Burgermeister Siegfried Betz, der auch die Unterbringung im 2. Stock des ehe-
maligen Klosters groBziigig loste. Desweiteren gelang es unserem Verein, den
Neuaufbau des Kdschinger Heimatmuseums um einige entscheidende Schrit-
te weiterzubringen: dazu zahlen u.a. die Sortierung der Bestande der Rose-
Sammlung in der Sandlagerhalle im Steinbruch, der grundsatzliche BeschluB
des Marktgemeinderats im Dezember 1996 sowie die Erarbeitung eines ge-
meinsamen Konzepts in Zusammenarbeit mit dem Leiter der AuBenstelle des
Landesamts fur Denkmalpflege, Herm Dr. Karl-Heinz Rieder.
Neben einigen schmerzlichen Verlusten bei unseren Mitgliedem konnten wir
durch den Neueintritt von vielen Kasingem unseren Mitgliederstand auf iiber
80 steigem.

Die Beitrage in diesem Jahresbericht spiegeln die lange und wechselvolle Ge-
schichte des Marktes Kosching und der ehemals selbstandigen Gemeinden
Bettbrunn und Kasing wider.

Die Bewohner unserer Gegend waren immer wieder den Wechselfallen der
groBen Geschichte ausgeliefert: von der romischen Besatzungszeit uber die
Freuden und Note des Mittelalters bis in die stiirmischen Geschichte der letz-

ten Jahrhunderte. Diesen Imponderabilien versuchten sie zu begegnen mit
Hilfe von Badem, Mausefallen und Wallfahrten....

So mdchte unser Jahresbericht einen kleinen Einblick bieten in den Mikro-

kosmos der menschlichen, oft allzu menschlichen Geschichte unserer Heimat
von der friihen Zeit bis ins 20. Jahrhundert.

Otto Fruhmorgen

1. Vorsitzender
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Jahresbericht 1995/96

Veranstaltungen und Aktivitaten 1995/96

7. Febniar 1995 Thomas Mayerhofer prasentiert zum 2. Mai restaurierte
Teile der Rosesammlung

Schwerpunkt Mausefallen, anschlieBend zeigt Heimat-
pfleger Rudolf Winterstein einen Film iiber das Zitro-
nenbrauchtum in Kosching

7. Marz 1995 Stammtisch im Gasthaus Amberger: Diskussion mit
Biirgermeister Siegfried Betz und den Gemeinderaten
iiber die kiinftige Konzeption des Heimatmuseums und
der Verwendung der Rosesammlung

3. April 1995 Stammtisch beim Pauliwirt in Kasing: Richard Kiirzin-
ger erlautert die Moglichkeiten und Probleme der Fami-
lienforschung

13. Mai 1995 Fuhrung durch das Fort Prinz Karl bei Katharinenberg
unter Leitung von Dr. Friedrich Lenhardt

17. Mai 1995 Eroffnung des Gemeindearchivs im Kloster in Anwe-
senheit von Biirgermeister Betz und dem Kreisarchiv-
pfleger Erich Reiser aus Eichstatt

30. Juni/ Beteiligung am Koschinger Biirgerfest: Verkauf des Jah-
1./2. Juli 1995 resberichts 1993/94 sowie Ausstellung von landwirt-

schaftlichen Maschinen und Geraten und Drischeldre-

schen unter der Leitung von Michael Lindermayer und

Michael Vogl

16. September 1995 Vereinsausflug nach Hexenagger (SchloBbesichtigung)
und Altmannstein (Fiihrung durch das Heimatmuseum)

9. Oktober 1995 Stammtisch in Bettbrunn: Heimatpfleger Rudolf Win
terstein gibt einen Uberblick iiber die Archivbestande

der ehemaligen Gemeinde Bettbrunn und stellt das Visi-
tationsbuch fiir die Gewerbetreibenden vor.

21. Oktober 1995 Otto Friihmorgen und Dr. Friedrich Lenhardt nehmen

am 3. Treffen der ober- und niederbayerischen Heimat-
forscher im Hauptstaatsarchiv Miinchen teil. Thema:

Pfarrchroniken, Heimatbiicher

5. November 1995 Fiihrung durch die Ausstellung iiber Peter Apian im
Stadtmuseum Ingolstadt, Leitung Kurt Scheuerer

17. November 1995 Jahreshauptversammlung: Vortrag mit Lichtbildem von
Babette Zakenhofer iiber die romische Badekultur am
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4. Dezember 1995

5. Februar 1996

4. Marz 1996

April 1996

7. Mai 1996

Mai 1996

22. Juni 1996

8. Juli 1996

8. September 1996

7. Oktober 1996

Beispiel von Bad Cogging

Thomas Mayerhofer zeigt zum 3. Mai restaurierte Teile

der Rosesammlung, Schwerpunkt Lampen

Stammtisch im Gasthaus Amberger: Der Ammerbauer

Max Mayer erzahlt, wie das Bauemjahr in seiner Jugend
war

Stammtisch in Kasing; Richard Kiirzinger referiert iiber

Kasinger Flumamen

Heimatpfleger Rudolf Winterstein halt einen Kurs uber

die deutsche Schrift

AnlaBlich des 25-jahrigen Jubilaums des Kreiskranken-

hauses Kosching prasentiert Dr. Friedrich Lenhardt die

Ausstellung „Zur Geschichte der medizinischen Versor-
gung im Markt Kosching"

Dr. Friedrich Lenhardt fiihrt durch das wieder zugangli-
che Gemeindearchiv im Kloster; dabei ist auch der ehe-

malige Heimatpfleger des firiiheren Landkreises Ingol-
stadt, Dr. Ernst Ettel, anwesend

Mitglieder des Geschichtsvereins sortieren die Bestande

der Rosesammlung in der Sandlagerhalle im Steinbruch,

die Versteigerung der von den Koschinger Vereinen nicht

benotigten Gegenstande erfolgt im Juli durch die Markt-

gemeinde Kosching

Vereinsausflug: Besichtigung des Romerkastells Eining
und der Sammlung von vorgeschichtlichen und rdmi-

schen Funden der Familie Habazettl in Forchheim bei

Pforring

Stammtisch: Otto Friihmorgen berichtet tiber die Ge

schichte des Marktes Kosching vom Ende des Ersten

Weltkrieges bis zur Machtergreifiing durch die Natio-

nalsozialisten imFriihjahr 1933

Beteiligung am „Tag des offenen Denkmals": Dr. Fried

rich Lenhardt fuhrt durch das Peterskircherl, Rudolf

Winterstein erlautert die Geschichte der Klausenkapelle
und die Verehrung der hi. Kiimmernis in Kosching
Stammtisch im Gasthaus Amberger: Heimatpfleger Ru
dolf Winterstein fiihrt das lange Zeit verschollene Ton-

dokument aus dem Jahre 1960 vor: Die Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an den langjahrigen Btirger-
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meister Simon Diepold und seine letzte Biirgerversamm-
lung im Marz 1960

Oktober 1996 Dr. Friedrich Lenhardt und Otto Fruhmorgen nehmen an

der 4, Tagung der ober- und niederbayer. Heimatpfleger

im Hauptstaatsarchiv Miinchen teil; Thema: Gemeinde-

und Pfarrarchive in Bayem

4. November 1996 Stammtisch in Bettbrunn: Heimatpfleger Rudolf Winter-

stein erinnert an die Vorbereitungen zur Eingemeindung

von Bettbrunn vor 25 Jahren, Vorsitzender Otto Friih-

morgen ubergibt ein Tondokument uber die gemeinsame

Sitzung der Gemeinderate von Kosching und Bettbrunn
an den letzten Biirgermeister von Bettbrunn, Karl Recum

27. November 1996 Besprechung im Landesamt fiir Denkmalpflege, AuBen-
stelle Ingolstadt: Dr. Karl-Heinz Rieder, Biirgermeister
Siegfried Betz und Vertreter des Geschichtsvereins dis-
kutieren iiber die Konzeption des kiinftigen Heimatmu-

seums und besichtigen die Bestande der Rosesammlung,
die im Landesamt eingelagert sind

28. November 1996 Jahreshauptversammlung mit Neuwahl der Vorstand-
schaft; Thomas Mayerhofer zeigt restaurierte Teile der

Rosesammlung in den Raumen des kiinftigen Heimat-
museums im Kloster

8. Dezember 1996 Stammtisch im Gasthaus Seel

19. Dezember 1996 Der Marktgemeinderat Kosching beschlieBt auf Anre-
gung des Geschichtsvereins die Einrichtung eines Hei-
matmuseums im Westfliigel des Klosters

Jahresbericht 1995/1996



Mitgliederliste
Lenhardt Angelika

Alzinger Anton Licklederer Johann

Alzinger Leonhard Licklederer Waltraud

Alzinger Josef Lindermeyer Michael

Amberger Elisabeth Lindermayer Josef

Ampferl Jakob Lindner Georg

Ampferl Christa Lindner Erika

Balassa Stefan Mayer Max

Betz Ursel Mayerhofer Thomas

Betz Siegfried Muller-Wiirzburger Klaus

Betz-Heindl Roswitha Oberbauer Johanna

Beyer Jiirgen Paul Walter

Bogenberger Petra Paulus Florian

Bogenberger Reinhard Pfaller Albert

Boom Michel van den Pogoretschnik Karl

Brand Wolfgang Pogoretschnik Gertraud

Brauner Wolfgang Regler Helga

Brauner Brigitte Rottenkolber Thomas

Bruns Thorsten Sager Ewald

Ciesla Martina Schaubeck Gertrud

Dittmann Alfred Scheringer Elisabeth

Dorfler Johanna Scheringer Richard

Dr. Gaul Franz Schirmbock Volker

Dr. Lenhardt Friedrich Schmidt Werner

Ferstl Beate Schmidt Marianne

Ferstl Thomas Schnabl Robert

Ferstl Wilhelm Schdner Max

Friihmorgen Otto Schopfl Josef

Friihmorgen Tobias Sebald Josef

Gaul Anna Sebald Martina

Gaull Marga Strossner Wilfried

Geisenfelder Manfred Thielscher Doris

Glasl Elfriede Thielscher Peter - Klaus

Gschwilm Bettina Tischer Kuno

Hermdobler Hildegard Treffer Gertraud

Hofweber Manfred linger Maria
Kastl Martin linger Giinther
Kastl Rudolf Vogl Michael
Kauschinger Johann Wagenhuber Marianne
Kniselies Norbert Wagenhuber Manfred
Kniselies Brigitte Wiedmann Walburga

Konigsbauer Siegfiied Winterstein Rudolf

Kiirzinger Richard Winterstein Rudolf

Lacher Maria Wittmann-Schmidt Monika

Lacher Richard Zinunermaim Gerhard
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Michel van den Boom
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Am 5. Januar 1997 starb

Herr Gerhard Zimmermann

Der Verstorbene war in den Jahren seiner Mit-
gliedschaft ein regelmaBiger Besucher unserer
Stanuntische, Vortrage und Ausfliige. AIs pensio-
nierter Volksschullehrer interessierte er sich be-
sonders fiir die Geschichte unserer Heimat, in der
er seit vielen Jahren lebte.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren
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Richard Kiirzinger

Eine fruhgermanische Glasperle -
Schmuck einer Hauptlingsfrau?

Im zeitigen Friihjahr 1996 wurde bei einer Feidbegehung dstlich von K6-
sching, etwa 1000 Meter von der Bebauungsgrenze entfemt, eine friihgerma-
nische Glasperle aufgelesen. Die Fundstelle liegt in siedlungsgiinstigem Ge-
lande: inmitten eines weiten, von einem Bach durchzogenen Tales mit besten

Bdden. In ihrer naheren Umgebung finden sich zahlreiche Hinweise auf ver-
schiedene jungsteinzeitliche Kulturstufen, auch keitische Keramik ist gut ver-
treten. Zur Zeit der romischen Besetzung stand sicherlich das ganze Gebiet un-

ter dem Pflug, war es doch eingerahmt von der FemstraBe Augsburg-Regens-
burg auf der einen und zwei Villae rusticae auf der anderen Seite. DaB germa-
nische Sippen in der Nahe romischer Ruinenstatten siedelten, ist durch
verschiedene Untersuchungen belegt. So kam der Fund nicht allzu iiberra-
schend. Und er steht fur seine Zeitstellung auch nicht allein: durch Keramik
und eine Fibel (Lit. 1.) sind mindestens noch zwei weitere alamannische Sied-
lungssteilen in diesem Bereich nachgewiesen.

a. 0 Die Perle ist tonnenfdrmig mit einem Durch-
messer von 23 mm und einer Hohe von 16

• • <# mm. Das zentral liegende Loch hat eine lich-
te Weite von 4 mm. Der Perlenkorper besteht

+1 aus tiefschwarzem Glas, in das farbige, um-
laufende B^der eingelegt sind. In der Mitte
findet sich eine tiefrote, etwa 1 mm breite

Zickzacklinie (a). Sie ist eingerahmt von zwei
weiBen Streifen (b), die jeweils aus mehreren
sehr feinen Linien bestehen. Auf der einen

Seite ist auBerhalb des weiBen Streifens noch

eine intensiv gelbe, etwa 0,3 mm breite Wellenlinie (c) angebracht. Die Ober-
flache des schwarzen Glases ist giatt, die farbigen Einlagen fiihlen sich ieicht
rauh an, ohne daB sie sich uber die Oberflache der Perle erheben.

Derartige Perlen erfreuten sich bei den Germanen offenbar groBer Beliebtheit
und tauchen ab der Mitte des 3. Jahrhunderts immer wieder in Grabem auf.

Sie stammen wahrscheiniich aus oberitalienischen Glashutten, wo sie vor al-

lem fiir dem Export hergestellt wurden.
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Eine sehr gute Entsprechung hat das Stiick in einem Fund aus Berching-Pol-
lanten, Landkreis Neumarkt (Lit. 2.). Dort wurde 1983 ein alamannisches Gra-

berfeld fireigelegt. Die reichste Frauenbestattung enthielt ein aufwendiges Kol-
lier aus Bernstein- und Glasperlen unterschiedlicher Verzierung, darunter auch
zwei des eben beschriebenen lyps. Von den Ausgrabem wurde die Tote als die
„Hauptlingsfrau von Pollanten" bezeichnet. Haben wir also mit unserer Perle

das Grab der „HauptlingsfTau von Kosching" gefunden? Nun, dieser SchluB
scheint - allein auf dieses singulare Stiick gestiitzt - schon etwas gewagt.
Ganzlich in das Reich der Phantasie verweisen sollte man ihn aber auch nicht,
deutet sich in diesem Bereich doch eine ausgedehnte friihgermanische Be-
siedlung an. Und mit der oben genannten Fibel des 4. Jahrhunderts haben wir

auch schon einen fniheren Hinweis auf eine soziale alamannische Oberschicht.

Zur Klarung dieser Frage bleibt uns fur den Augenblick nur die Hoffnung auf
weitere Funde. Es bleibt uns als Aufgabe, den Platz sorgfaltig zu begehen und
zu beobachten. Und - es bleibt spannend.

Literatur:

(1) Geschichtsverein Kbsching-Kasing-Bettbrunn, Jahresbericht 1993/1994,
S. 12-14.

(2) Thomas Fischer, Rdmer und Bajuwaren an der Donau. Regensburg 1988,
S. 100-101.

Richard Ktirzinger

Vor- und Friihgeschichte
im Spiegel Kasinger Flurnamen

Humamen sind Bezeichnungen fiir nicht bewohnte Ortlichkeiten auBerhalb
von Siedlungen. Sie dienten fiir die ortsansassige Bevolkerung urspriinglich
der Zurechtfindung in der Flur, der Unterscheidung einzelner Flurteile vonein-
ander und der Zuordnung zu den jeweiligen Besitzem. Flurnamen liefem Hin-
weise auf den friiheren Zustand der Landschaft, auf das Aussehen von Wald
und Flur, auf die Verbreitung von Pflanzen und Tieren. Aus ihnen lassen sich
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vergangene Formen des Gemeinbesitzes, der Viehhaltung, des Feldbaus und
des Steuer- und Abgabewesens erschlieBen. Sie weisen auf abgegangene land-
wirtschaflliche und handwerkliche Produktionsstatten, auf alte StraBenverlau-

fe und Siedlungsplatze, auf Rechtsgepflogenheiten, auf religiose und kulturge-
schichtliche Gegebenheiten bin. Fiir die Geschichte eines jeden Ortes sind
Flumamen eine wertvclle, fur manche Bereiche sogar die einzige Quelle.

Im folgenden soil eine kleine Gruppe von Flumamen der Gemarkung Kasing
vorgestellt werden, Namen, die sich auf vor- und friihgeschichtliche Boden-
funde Oder -denkmaler zuruckfiihren lassen. Die durch sie benannten Flurtei-

le wurden begangen und auf entsprechende Funde bin untersucbt. Die Ergeb-
nisse waren tiberwaltigend: in jedem Einzelfall konnte eine wecbselseitige Be-
statigung der Resultate der Flumamenforscbung und der arcbaologiscben
Feldbegebung festgestellt werden. Bei jedem Namen sind, mit der Pfarrkircbe
Kasing als Bezugspunkt, Ricbtung und Entfemung angegeben, um aucb dem
nicbt Ortskundigen ein Auffinden der Flur zu ermoglicben. Der zeitlicbe Rab-
men der namenbildenden Objekte spannt sicb von der friiben Bronzezeit bis
zum ausgebenden Mittelalter, also iiber mebr als drei Jabrtausende.

Slaa*

Lcujti derBugdirdier.

'  i-.SOOO

Beitjoben xum SkeletlinderJiitte-
flfer Steittseituna imHutjelAh 25.

Jbwiftkfin§:^m4

■* *f* ^

<t_S.A.eafcf4#

Abb.: Auf der Leber. Blatt 1 und 4 zu: August Raitbel, Hugelgraber-Oeffnung
bei Kasing, in Sammelblatt d. Historiscben Vereins Ingolstadt, 32 (1908).
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Auf der Leber (NW, 1750m).

Nichts zu tun hat der Flumame mit dem Korperorgan. Das Wort leitet sich viel-
mehr von dem germanischen Begriff „hlaiwaz" (gleich GrabhUgel) ab, so da6
die Bezeichnung nichts anderes als „Auf den Grabhugeln" bedeutet. Im so be-
zeichneten Waldstuck befindet sich in der Tat ein Graberfeld mit etwa 60 Hti-

geln. Bei einer Ausgrabung im Jahre 1909 warden 25 Hiigel abgetragen. Es
zeigte sich, daB der vorgeschichtliche Friedhof zwei Belegungsphasen auf-
weist, wahrend der Bronzezeit (um 1600 v. Chr.) and der sogenannten Hali-
stattzeit (um 600 v, Chr.). Vergleichbare Flumamen sind in Siiddeutschland
und Osterreich recht haufig. Als Beispiele seien der „Leerbucker' in TheiBing
und der ..Lbwenbuckel" bei Gerolfing genannt. Ortlichkeiten wie diese, die das
Volk irgendwie mit unbekannten, vorgeschichtlichen Bewohnem des Landes
in Verbindung brachte, warden schon im Mittelalter Hunen, d. h. Riesen zu-
geschrieben. Und noch in den sechziger Jahren wurde dem Autor von alten
Leuten, die in ihrer Kindheit die Ausgrabungen im Graberfeld miterlebt hat-
ten, mit beschworenden Worten erzahlt, daB man damals das Skelett eines Rie
sen ausgegraben und nach Ingolstadt geschafft hatte.
Vor einigen Jahren hat ein „Hobbyforscher" bei Nacht und Nebel einen Hugei
angegraben. Den erhofften Schatz hat er sicher nicht gefunden, ein 3000 Jahre
altes Grab aber hat er zerstort. Abgesehen davon, daB Raubgrabungen straf-
rechtlich verfolgt werden, sollte der Totenruhe unserer Vorfahren doch mehr
Respekt entgegengebracht werden.

Steingruben (NNW, 3300m).

Es handelt sich, wie der Name schon sagt, um grubenartige Vertiefungen, die
dort in aufl^Iliger Haufiing anzutreffen sind. DaB sie nicht natiirlichen Ur-
sprungs sind, ist offensichtlich. Bei der Deutung des Zwecks, dem sie gedient
haben konnten, und ihrer Entstehungszeit drangt sich unwillkiirlich ein Ver-
gleich mit dem „Kalkofen" (s. Jahresbericht 1993/1994, S. 21-23) auf. Den-
noch handelt es sich nicht um oberflachliche Steinbriiche der Neuzeit, die von

Kalkbrennem angelegt warden. Die Gruben liegen viel zu weit entfemt von
den nachsten Ortschaften, die Qualitat des anstehenden Steinmaterials hatte
die erforderliche Transportstrecke in keiner Weise gelohnt. Wir haben hier viel-
mehr einen Platz vor uns, an dem in keltischer Zeit nach Erz geschiirft wurde.

Das zur Eisenherstellung benotigte Rohmaterial steht in unserm Raum in
Form von Bohnerz oberflachlich an. Aus der Suche danach wurde die Erde

durchwuhlt. War ein Fundplatz ausgebeutet, biieben eben diese ganz charak-
teristischen, grubenartigen Vertiefungen zuriick. Fine Entsprechung gewalti-
gen AusmaBes haben unsere Steingruben in den riesigen Schurfgrubenfeldem,
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die zur Keltenstadt auf dem Michelsberg bei Kelheim gehdren. In dem Drei-
eck, das Donau und Altmiihl vor ihrem ZusammenfluB bilden, etwa innerhalb

der Linie Essing (Altmuhl) - Haderfleck (Donau) wurde intensiv Erz gefdr-
dert, und Tausende von Erdldchem zeugen noch haute davon. Dort wie bier
hat sie der Wald vor der Verfiillung bewahrt. In unmittelbarer Nahe der Ka-

singer Gruben liegt eine keltische Viereckschanze. Und das nicht von unge-
fahr! Hier besteht ein innerer Zusammenhang. Die Suche nach weiteren kel-

tischen Siedlungsspuren, die man in diesem Bereich sicher voraussetzen darf,

wird durch die Bewaldung verhindert.

An der Kdschinger Strafie (NNW, 1500m).

Es mag auf den ersten Blick verwundem, wenn es in Kasing eine „Kdschin-
ger Strafie" und einen „Kdschinger Weg" als Flumamen gibt, die sich oben-
drein an ganz verschiedenen Stellen befinden. Ein Weg war immer ein grasi-
ger Fahr- oder Triebweg mit drtlicher Funktion. Hierher gehdren vorallem die
Verbindungswege zu den Nachbarorten. Eine Strafie dagegen geht in aller Re-
gel auf einen rdmischen oder fruhmittelalterlichen Heeres- oder Femverkehrs-

weg zuriick. So bezeichnet der zu besprechende Flumame dann auch ein Teil-
stiick der Verbindungsstrecke des Kastells Germanicum in Kdsching mit dem
Limes. Auf kiirzester Linie, etwa Kdsching-Hellmannsberg-Bettbrunn-Steins-
dorf, verband diese Strafie die rdmische Gamison mit ihrem gedachten Ein-
satzgebiet am Grenzwall. Jahrhundertelang sind die Kdschinger darauf ge-
gangen, wenn sie ihren jahrlichen Bittgang zum Heiligen Salvator nach Bett-
brunn verrichteten. Bei der Flurbereinigung wurde sie den Anforderungen
einer technisierten Landwirtschaft geopfert und zum Teil aufgelassen. Bar jeg-
lichen Geschichtsverstandnisses hat der Kasinger Gemeinderat dann bei der

Einfuhrung von Strafiennamen den alten Kdschinger Weg auch noch zur
Strafie „aufgewertet".

Im Wald haben sich die Rdmerstrafie und ihr Name noch erhalten. Doch auch

auf dem freien Feld weist ein markantes Flurdenkmal auf ihren einstigen Ver-
lauf hin. Vielleicht hat sich schon mancher Spazierganger gefragt, warum die
Kramerkapelle von ihrem Erbauer so vdllig unzuganglich mitten in einen
Acker gestellt wurde. Nun, das war nicht von Anfang so. Sie stand urspriing-
lich an eben dieser Kdschinger Strafie. Man hat ihr den Zugang genommen.
Seitdem ist es still um sie geworden, und irgendwie wirkt sie seither verloren.

Ziegelacker (SSW, 1300m).

Die auffallige Haufung von Ziegelstiicken in einem Acker deutet in aller Regel
auf die Uberreste rdmischer Gebaude hin. Die Rdmer waren in unserer Gegend
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die ersten - und fur lange Zeit auch die einzigen-, die in groBem Umfang Stein-
gebaude mit Ziegeldachem errichteten. Diese Gebaude warden in den Ger-
manenstiirmen des dritten Jahrhunderts samt und senders zerstdrt, die Dach-

ziegel zerbarsten beim Einsturz. Als die Hofstellen im Mittelalter unter den
Pflug genommen, als die Ruinenstatten iiberackert warden, klaubte man das
Steinmaterial ab und verwendete es zum Baa neuer Hauser. Die unbrauchbar

gewordenen Ziegel dagegen verblieben an Ort und Stelle und warden im
Laufe der Jahre mehr und mehr zerscherbt. Die Uberreste eines solchen Da-

ches gaben dem Acker den Namen. Er liegt direkt an einer romischen StraBe,
die parallel zur groBen und bekannten FemstraBe von Germanicum (Kosching)
nach Abusina (Eining) fiihite und dabei eine ganze Reihe von romischen
Landgiitem, sogenannten Villae Rusticae, verkehrsmaBig an die Zentralorte
anband. Das Nachbaranwesen dieses Hofes fiihrte ebenfalls zur Bildung eines
Flumamens, der im nachsten Abschnitt besprochen wird.

Auf der Steinmauer (S, 1750m).

In den ratischen und norischen Landesteilen Bayems und Osterreichs sind der-

artige Namen weit verbreitet. Wie so oft geben auch hier die Grundmauem
eines romischen Landgutes der Flur ihren Namen. In Flurkarten des 19. Jahr
hunderts ist die Stelle, an der das Hauptgebaude des Gehoftes stand, noch deut-
lich zu erkennen: aus der Ackerflache ist ein kleines Stiick Odland ausgespart,
das von seiner Form und seinen AusmaBen her einer Villa Rustica gut ent-

spricht. Vor dem zweiten Weltkrieg wurden vom Besitzer die Mauerreste, so-
weit sie tiber das Bodenniveau herausragten, abgebrochen und zum Wegebau
verwendet. Die Flurbereinigung nahm auf die schon arg in Mitleidenschaft ge-
zogene Anlage keinerlei Rucksicht, so daB sie inmitten eines Ackers zu liegen
kam. Durch das tiefe Pfliigen mit leistungsstarken Schleppem wurden mehr

und mehr Steine aus den Fundamentbereichen ausgebrochen. Die groBeren
wurden abgefahren, kleinere an den Bahndamm geworden. Nicht besser erging
es den Nebengebauden der einst ausgedehnten Ansiedlung, die in den umlie-
genden Ackem verstreut liegen. Die gesamte Anlage ist vollig zerstdrt. Nur
die von der Sonne ausgebleichten Kalksteine auf dem Bahndanun erinnem

noch an sie. Und bei intensiven Feldbegehungen fmdet sich noch sp^lich rd-
mische Keramik von teilweise beachtlicher Qualitat, letzte stumme Zeugen
einst bluhenden rdmischen Lebens an dieser Stelle.

Totengruben (SSO, 1 ICQ m).

Bei der Feldbestellung diirften in diesem Flurbereich gehauft Dinge zutage ge-
treten sein, die die Leute im Mittelalter als Uberreste von alteren Bestattungen
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erkannten: Skelettreste, WafTen- und Schmuckteile und dergleichen. So kam
es schlieBlich zu der Namensgebung. Die zugehorige Hur liegt am Rand eines
langgestreckten Tales, das eine Fulle von Funden aus alien vor- und fnihge-

schichtlichen Epochen birgt. Das Vorhandensein eines Graberfeldes ist also in
keiner Weise tiberraschend. DaJ3 mit dem Flumamen eine breit ausladende,

nach der einen Seite sanft abfallende Hugelkuppe bezeichnet wird, laBt bei der

chronologischen Einordnung der Grabanlagen an einen spatvolkerwande-

rungszeitlichen bis frUhmittelalterlichen Zeitansatz denken. „Gruben" weisen

auf den Bestattungsritus, die Niederlegung der Toten in mulden- oder schacht-

formigen Bodeneintiefungen, bin. Erwahnt sei auch der Flumame „Silbertal",

der die unmittelbar angrenzenden Felder bezeichnet. Damit ist sicher dem wie-

derholten Auffinden von Gegenstanden aus dem Edelmetall Rechnung getra-

gen, Gegenstanden, die nach Lage der Dinge als Grabbeigaben einer wohlha-
benden und sozial hdherstehenden Bevolkerung anzusehen sind. Leider sind

die friiheren Funde ausnahmslos verschollen. Und neuere, die die zeitliche

Einordnung endgultig bestatigen wtirden, liegen nicht vor. Es gibt vage Hin-
weise, nicht mehr. Bei der Flurbereinigung wurden gerade im Bereich Toten-
gruben/Silbertal einschneidende Gelandeveranderungen vorgenommen. Diese
Eingriffe haben das namengebende Graberfeld zerstort. DaB sie alle Spuren
beseitigt haben, ist unwahrscheinlich. Aber es sind ihrer wenige geworden, und
sie sind nur schwer zu finden.

Hellmannsberg (W, 1500 m).

Der hier zu besprechende Flumame fallt etwas aus der Reihe, weil er zusatz-
lich fiir eine Einode gebraucht wird und somit auch den Siedlungsnamen zu-
gerechnet werden kann. „Berg des Heldenmannes" heiBt die Anhohe und
ebenso wird der uralte Gutshof an ihrer Westflanke genannt. Wer dieser hel-
denhafte Mann war, der dort in der Einsamkeit hauste, und welcher Umstand

ihm das ehrende Pradikat einbrachte, laBt sich wohl nicht mehr feststellen. Ar-

chaologische Funde, die iiber das Alter des Gutes AufschluB geben konnten,
liegen auch nicht vor. Hier konnten nur eine groBere BaumaBnahme und noch
groBeres Gluck weiterhelfen. Vermutlich gehen seine Anfange bis in die Zeit
der romischen Besiedlung des Landes zuriick. Der Hof liegt jedenfalls direkt
an der romischen StraBe, der oben beschriebenen „Koschinger StraBe", und
seine Lage bote sich fiir eine Villa Rustica geradezu an. Dariiberhinaus gibt es
bei Oberdunzing, Stadt Vohburg, eine erstaunliche Parallele. Dort ist am Ab-
fall der Juraauslaufer zum Donautal bin ein Berg, der ebenfalls „Hellmanns-
berg" heiBt. Und fiir diesen ist eine romische Besiedlung nachgewiesen! So-
lange also Funde und Befiinde fehlen, moge im AnalogieschluB zu Oberdiin-
zing der Gutshof als romische Griindung gelten.

18 Jahresbericht 1995/1996



Aschhof(NW, 1400 m).

Das Siedlungsbild des Mittelalters unterscheidet sich vom heutigen grundle-
gend. Herrschen jetzt groBe Orte mit siedlungsfreien Feldfluren dazwischen

vor, so war damals der Einzelhof inmitten des zugehorigen Grundes, ahnlich

wie jetzt noch im Allgau, weit verbreitet. Die Griinde fiir die Zentralisierung

auf Kemorte, einhergehend mit der Aufgabe der Einzelanwesen, sind weitge-

hend unerforscht.

„Aschhof' war ursprtinglich ein Hofname, von einer Baumart abgeleitet:

Eschenhof. Nach der Auflassung des Anwesens wurde der Name zum Fluma-

men. Ein Vorgang, der recht haufig zu beobachten ist. Als Beispiel sei der Ur-

leshof in der Flur von StraBhausen, Gde. GroBmehring, genannt. Die Hofstel-

le des Aschhofes konnte bei Feldbegehungen durch den Fund hoch- und spat-

mittelalterlicher Keramik lokalisiert, die Lebensdauer des Gehoftes damit ein-

gegrenzt werden. Das Ende ist sogar urkundlich belegbar. Am 30. Oktober

1512 verkauft Georg Prugel den „Aschhoff neben dem Hof Helmsperg am
Forst" an Georg Mair, den Besitzer von Hellmannsberg. Danach dtirfte der Hof
aufgelassen worden sein, er tritt spater urkundlich nicht mehr in Erscheinung.

Mit dem Beginn der Neuzeit ging eine Epoche zu Ende: der Landesausbau war

abgeschlossen, und auch die Neubildung von Flumamen mit vor- und friihge-

schichtlichem Inhalt kam zum Erliegen. Uber Jahrhunderte hinweg wurden die
besprochenen Namen weitergegeben, von Generation zu Generation. Heute

droht diese Traditionskette zu reiBen. Mit der Industrialisierung der Land-
wirtschaft ging die Zahl der Bauem und der von ihnen Beschaftigten stark zu-

riick. Damit ist auch die Zahl derer, die in und mit der Flur zu tun haben, sehr

klein geworden. Flurbereinigungen und die Zersiedlung der Landschaft taten
und tun ein tibriges. Die Unterhaltungsindustrie schlieBlich verhindert das Ge-
sprach und die mundliche Uberlieferung.
Diese Abhandlung mochte dazu beitragen, den Niedergang der Flumamen auf-
zuhalten. Sie mochte den Leser anspomen, wieder mit offenen Augen durch
die Flur zu gehen und das Gesprach mit denen zu suchen, die noch um die alten
Namen wissen. In den Fluren drauBen ist die Vergangenheit, selbst eine schein-
bar so feme wie die keltische oder romische, nicht wirklich vergangen, - in den
Flumamen lebt sie fort!
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Friedrich Lenhardt

Medizingeschichte des Marktes Kosching.
Von Badern, Chirurgen und Landarzten.

1. Erste Erwahnung. Die Baderehaft von 1418.

Unter dem Pfleger und Landrichter Hans Loterpeck legte zu Beginn des 15.

Jahrhunderts eine Kommission aus vier Ratsherm und drei Biirgem die Rech-

te und Pflichten des Baders von Kosching fest. Die alten Rechte iiber die Bad-

stube vi'aren damit hinfallig geworden. Am 16. Miirz 1418 siegelte der Ral des

Marktes diese fur den Ortsbader ausgestellte Ehaft. Seit alters her besaB also

Kosching schon ein Badhaus, das es in eigener Machtbefugnis unterhielt und
durch magistratischen BeschluB einem Bader uberlieB.
AnlaB zu diesem Vertrag waren Unsicherheit und Streit um die Bezahlung des
Ortsbaders gewesen, und man hatte sich an den Landrichter gewandt und des-
sen Entscheidung erbeten. Dieser wies die Gemeinde an, einen AusschuB zu

bilden und einen Schiedsspruch zu fallen. Nach diesem sollte der Badbetrieb

iiber Abgaben der Burgerschaft gesichert werden. Diese bestanden in Natu-
ralleistungen, die nach HofgroBe gestaffelt waren. Sie wurden am Martinstag
abgerufen und waren fiir das ganze Jahr zu entrichten, ganz gleich, ob einer
das Bad benutzte oder nicht. Femer wurde der Tarif fiir das Lassen mil kephen,

dem unblutigen AderlaB mil dem Schropfkopf, festgelegt. Dafiir bekam der
Bader Peter das Recht auf die Badstube verliehen. Der alte Vertragsbrief ver-

lor seine Giiltigkeit und muBte an den Markt zuriickgegeben werden.

Abb.: Vertragsbrief zur Koschinger Baderehaft vom 16. Marz 1418.
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Wir, der Rat des margtes zw Kesching, reich vnd arm gemainicleich da selben,
bechennen offenleich mit dem brieffgein allermanicleich von der jrrung vnd
zanck wffwegen, die der gancz margt gehabt hat mit dem Peter Fader vnd mit

seinen Erben von jrs Ions wegen, den sie haben aws der padstuben da selben.
Dar vmb hat sich an genomen der Erberg vnd weise hanns loterpecke, lant-
rihtervndphlegerzw Chesching vnd hat dar ein gerett vnd die purger geweist,
das sie vir aws dem Rat genomen haben vnd drey aws der gemain; vnd die Sel
ben Sieben sullen erchenen zw jrer trowen vnd dem pader seinen Ion seczzen,
da erfurbas Ewicleich gen, pleiben vnd besten schulle. Vnd also sprechen die
Sieben aws zyv jrer trowen: VJer ainen hoffpawt, der schol aim pader geben
alle iar Sehs meczzen choms. Vnd aws einer hube gehoret dem pader alle jar
zyv geben vir meczzen choms. Vnd wer wberall aufdem velde bat, Es sey pawr
Oder kobler, oder wer es ist, Sehs jowchart ackers, es sey ay gen oder lehn oder

czinshajtigt, welherlay czinss das sein, der sol aim pader geben drey meczen
choms, alles Cheschinger masz. Wer wber all avfdem velde niht anbat, der

gibt aim pader aht Ingelsteter pfening oder dingen mit aim pader, so er nahst
muge. Also sol dem pader das Ion jiirbas Ewicleich besten, sie paden oder niht,
an wiederred. Man sol auch aim pader das Ion allejar ierleich geben vnd Rich-

ten wfsant marteins tag oder an dem nahsten tag dar nach mit dem zwispill
vnd dem geriht zwelffpfening. Es sol auch ein ysleich pader zw Chesching laz-
zen mit dreyn kephen vmb ainen haller oder mit viren vmb ainen pfening. Wer
auch, das der Obgenant Peter oder sein Erben der obgenant padstuben nym-
mer wolten odermehten vorgesein vndjrew Reht dar an wolten hin geben, so
schullen sies ainem geben, der die padstuben wessenleich halt mit alien din

gen. Es sol auch der vorgenant Peter pader vnd sein Erben den alten brieffdem
margt auflegen vnd wber geben dez er chain Kraft mer habe vnd kraftlozz vnd
tot sey an aller stat. Das alle oben verschriben articel also stet, gancz vnd vn-
zerprochen pleiben, geben wir dem oftgenant Peter pader vnd seinen Erben

den ojjhen brieff, versigelten mit des margtes zw Keschingen vnd der purger
do selben gemainen anhangendem insigel, das sie geben gehangen haben zw
ainem wam zewcknuz, alles das, was war vnd stet zw halten, das an dem off-
nen brieff geschriben Stet, der geben ist nach Cristi geburt virczehen hundert
jar vnd an dem ahczehendem jar, des mitwochen vor dem Palmtag.

(Munchen, BayHStA, GU Kosching 188).

2. Der Baderstreit von 1500.

1497 iibergab maister lienhart der bader in Gegenwart der Pflegerin, der
Edlen Ottin von Helldritt (Holdert) und des Konrad Meilinger von Kosching
seine Erbgerechtigkeit und Ehaft, die er auf der Badstuben vor dem Unteren
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Tor, zwischen SchloB und Markt am Bach gelegen, besaB, dem Rat des Mark-
tes mit Bewilligung seiner Kinder Jorg und Margarethe zuriick. Daraus er-
wuchs der Baderstreit, da die Gemeinde innerhalb ihrer Mauem ein neues Bad-
haus errichten lieB und dies mit den zuriickgefallenen Rechten begriindete. Das
alte Bad dagegen war der Tochter als Heiratsgut zugefallen, als sie den Kb-
schinger Forster Hans Popp geheiratet hatte. Dieser erhob seinerseits Protest
gegen den Betrieb des neuen Bades und brachte den Fall schlieBlich vor den
Herzog. In einem Hofgerichtsurteil vom 24. Januar 1500 wurde entschieden:

Zu wissen als von Wenn vnd Irrung, So sich gehallten haben zwischen Hann-
sen Poppen, Vorster des Koschinger Vorsts, alls Clagem an stadt vndt von
wegen Margarethen, seiner ehelichen Haufifrauen an ainem, Biirgermaister
vnd Raths zue Kosching am andem, aus Maistem Leonharden Bader, Burger
zue Kosching drittentayls, antrejfende die Padtstuben daselbs vor dem vntem
thor, die berierter Maister Leonhard Bader Margarethen, seiner ehelichen
tochter obgemellt zue Hannsen Poppen zue heuratguet, doch dauordie Ehafft
denen von Kosching iibergeben. Darauf dieselben von Kosching ain neue
Badtstuben in Marckht gepauen vnd aber Hanns Popp vermaint dat, das sein
Schwagher die Ehafft jemandt zuezeaignen vnd seiner haufifrauen jr mutter-
lich Erbe zuuergeben...

Entschaiden vnd besprochen wie hernach volget: Zum Ersten alien vnwillen
zwischen den parteyen hin vnd ab. Zum andem soil Leonhard Bader vnndt
Hanns Poppfurder Badt zehalten mit sambt behilzung, so man zuejrer Badt
stuben gepraucht hat, in bemeltem Badthaufi vermeiden vnd Badens absehen.
Zum andem mogen die von Kosching jr neu gepaute Badtstuben aufrichten,
die neue verlassen, jr Ehafft mindern vnd geben nachjrem gefallen, Leonhar
den Baders, Hannsen Poppens, seiner haufifrauen, allerjrer Erben vnd gen-
igelichs vonjretwegen vnuerhindert. Sy, die von Kosching, mogen auch den
geprauch zue solicher neuen Badtstuben jm vorst haben, wie es allter herko-
mens ist. Zum Dritten, so soil darentgegen Hanns Popp vnd sein haufifrauen

jrem schwacher vnd vatter Leonharden Bader vmb die zwainzighs Pfund Pfen
nig, die sy jme zugeben verwilligt, fvrter zuthuen nichts schuldig noch pflich-
tig, sonder die ganz ledig sein. Zum Vierten vnd lessten sollen die von Kosching
Hansen Poppen vnd seiner haufifrauen zwischen hir vnd St. Georgen tag,
schrift benendt Fiinfzehen gulden Reinisch ohn alien jren schaden entrichten
vnd bezallen.

(Munchen, BayHStA, GL Kosching 13).
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Abb.: Das Baderanwesen in der Unteren MarktslraBe 35.

Photographie aus den Fiinfzigerjahren.

Dieses Urteil hatte also entschieden, daB im alten Bad kein Betrieb mehr sein

sollte und die Rechte auf die neue Badstube uberzugehen batten. Hans Popp

und seine Frau Margareth seien dagegen zu entschadigen.
Mit dem Ende des Baderstreits kam so das Koschinger Bad in den Untern

Markt. Hier lag es neben dem Ammerbauernhof und fuhrte ehedem die Haus-
nummer 98 (Untere MarktstraBe 35). An dieses Anwesen gebunden war die
sogenannte Badergerechtsame also das Recht, mit magistratischer Bewilli-
gung den Beruf eines Baders auszuiiben. Als weiteres Hausrecht durfte der Be-
silzer alljahrlich 9 MaB Badholz aus dem Forst fiihren. Neben dem Waldrechl
waren dem Badhaus auch Feldgriinde als Dienstausstattung zugewiesen, die

nach der Zertriimmerung des Anwesens als diverse Baderacker in den Hofka-
tastem auftauchten. Das Gebaude blieb bis 1807 in Gemeindebesitz und wurde

um einen Pachtschilling von jahrlich 6 Gulden an den jeweiligen Ortsbader
vermietet. Die Weitergabe der Rechte erfolgte in der Regel auf dem Erbweg
Oder durch Einheirat.

3. Die Kasinger Baderordnung.

Fur den Badbetrieb im spaten Mittelalter fehlen fur Kosching einstweilen die

Dokumente. Stellvertretend sei die Baderordnung Kasings aufgefiihrt, die sich



der von Kosching wohl anlehnte, nennt sie doch keine wesentlich anderen
Punkte als der Ehaftvertrag von 1418.

5. »en jtafing*)

Sabcc

Soil btrfclbt bas Sab^aus mit ftintr Sin. unb 3u!icf)3iung
fmibcr unb flei^lg bnlttn, bamit «in(r Stmoin niif)t juDitl
tln1nin<R barubcr gcfK". nms barnn jii bnimi osn nbtcn,
fol(4(9 b(l gutcr 3tit twn Sicrern annati (inct ganitn Ot'
tntin anitlgtn. Sm Sail obct bti ibm Sobcc bcs^albcn mcili'
Il4)e Olac^lnjlinlittt unb Scrnxt^lofang gcfpiirt unb (mpfun>
b«n loflibr, foil alsbnnn (r, bo ei^abtn Ijitrous uitftflnbt, anf
fdne noflm foists einer Ocmtin ju (rjlotlrn octbunbcil ftln.
SIcm (r ^obct toll libcto 3a^r clntn ^ablungtn ^obtn, htl*
ncn f<i)abljafttn tDIenfdjtn ins %ab loffoi, obcr in bit Stur
ra tinltsdi, cs nrartn bnnn ftildge 6ii)ab<n, nls Stinbtutf),
SUunbtn unb btigldifjen, ni(f)t lotnigcr hdn« ConbrobKr, 9<l(>
lit sbtr nnbiie unbebannit ^ttfonen, fit finb glttd) gcfunb
bber (djobljoft, su bnbin, nlle Somflng obit, bo bornn tin
Siicrlag, btn Sap juoor «in Sob babtn, bas redtl unb ntolir*
flcbdjt III, baslelbe mil fiilitrn, {aubern SdiSffdn, jCBbtIn,
etfiennrfftcn, Caleifcn, CnfindpTtn, ̂ obfinttn unb anbiicm ̂ ab>
{cug, bnnn mit gultt frildjir Caug (ibtVjdl otrft^n, ben otii
men als bin rtli^en onf 'Sigiljiin toorm IS^alfcr, ^obbfiti
STSpfd gtbin, jmagtn, fibiren, rdbin, bopfiln unb ju 91bir
laffin, bilnin Ijitt'n, it fit tdd) obit aim, fSr bin anbirrf
anfiljin, (Brfd)libin obir liinbiin, fid) films nathfolginbin Cobns,
isle bit il|m giorbnd, ginBgin laffin, nlimofiib barSbit ftii'
gitn bifd)itii[in, obit burd) Die €iinin jii gtfd)ibm, onftlflin
obit Dirflalltn unb in eiimmn: tins unb anbtts fo biitin be.
griffin filn loll, unb ibm Subit films ^nfts balbir in Inn
obit ill miiben obliigil, flilgig oirrldiltn obit milbin, olfo
ilntt Qimiin Oiugin bifotbeni bilfin unb bits 6d)abin, fa
Bill lljin mdglld), unnfiin unb abhibtin, trenlld) abm (91*
fdljibi.

^etinigigin foil ilim BSobir tin ganiir ^auir, biriii allba
iu Safin fiibeu flub, ubrts 3a(jt oon ilnir Cldjtmiffin iii btn

nnbftii gibin {loil grofie SotfJaniftin Ijalb Sotn unb
®irfliii, toll Its baut, [o 3ngol[lttbtir anafe btel ailihin lun
foil, nnftf ninlgir ibm Jilbtliiq in fdn, bis Sauitn Siltgnv
bill, fHbtin III! Subit $oIi, IS fel glildj aus bit Oimiln
obit aus btm Sorft.

3fir boo anbeii i[l lin balbit ?5auit in Sdfiti, biiin
audi (libin ilnb. bim «abit lohdldi au obcrraelbit 3iit linen
fliogin Sotfmcaoi, fo btiltljoibin 3naol(iabtii lrl|fl, Iiolb
Soin, bflib Oiifitu ill gibin unb dn Sabdil Soli rait iroti
aiojfin nnd) filntt ®eliginl;tlt in (fibtin fdjulbig.

Srillins foil tin jibis Sdds, is [job iu bniiin obit nldjl,
raon bijuibe oii<b bos ®ab obit nidit, bim asobii iu Cldjl*
railiin jahtlid) gibin tinin gtojin aJIiSiii Itolb Sorn, holb
©irflin, fo omb li.V 3ngolfiabtir anijjiii Int.

Sliffl iiim asiiitin bli 3nliul, luildji bos ®ob bifiidjin,
Ift lin GbiDolli bim ^obtt tiber bos 3obr tin gtobit Sorf*
mtjiiii b<ill> Sorn, bUb Sitflin, lin ^ittlbii obit aDillfrn
obit mibt nidjt als fabtlidj tin S>orf-3nigin Snbitii iii
gibin fdjulbig.

aSlidins rauB iln fibis Sous bira ®nbit iibdidj, is (d
glildj in Sb'i obit Soff, iiniii Sog Soli bouiii, obii bo
linn nldjt bantu lolll, ibm iniil SmiA'ir bofiit ioblin, tuub
binin fo (jouiii, niiiB bit 'Sober iu iffin gibiii.

Slildffolls Aum [ilnflin gibt tin jibis Sous im gonitn
9oif, bums nidjt onsginoimncii, bit bril.ljl. 3i[t als iit
SBilbnodjtiii, Cftiipi uiib Siiiigjtin, biin Sobit fibisnial linin
fdjraoriin ^finnig unb am SntlaB>aibinb *) ilii poor Clii;
liidjt minlgir tin fibis Staiiloolli. (o it bimfilbm tin 5joib'(litsbab bolt, loildjts bann Sabit aiif Sigibnn iu biiim
djulbig, 24 fibioatii Sfinnig. S<ill (t ibniii' abet hilii Sab,
ft mon ibm niii iioolf birgliltbin Sfnuiig iu gibiii fdjulbig.

Stiitir iiim fidjflin foil tin jibit Sauirnhnitbt, bir bas
Sob bifu'ibt, bim Sabit ilbirs 3abr oiir Sriuiir, tin Sub
iioil Snuiit, lint Sim 12 fibioarii Sfmnlg, tin Sliiiftmdble
fi'ibs Sf'nnig gibin unb iBblm.

SifibliiBlidj iuni fitbiniin gibt bun Sobit tine jibe
anonnspiifoii. It fit jung obit alt, biidn niimanbs ousgc-
fdjloffin, fo oft It fid) bolbin") 1561, tin SCiiiiiit; abet oom
Soot abAiiftubin nidjis unb bo jimonb mill fdjroprin lof*
fin, Don fibim ffopf linin loilBen SoUtt unb oon ilnir aibtr
iu laffin btel itriuiir.

Abb.: Die Kasinger Baderehaft.

Ingolstadter Heimatgeschichte, 9 (1937), S. 2

4. Die Baderei bis 1700.

In Kosching kaufte 1613, am Tag nach Sebastiani und Fabiani, der Bader Peter
Mayr seinen Sohnen Hans, Andreas und Jakob ein Anwesen vom Bierbrauer
Schierlinger, weil er selbst schon schlecht sah und keiner seiner Sohne sich auf

die Baderkunst verstand. Ob daraus der Badbrau (Hausnummer 89, heute

Bachbrau, Untere MarktstraBe 25) seinen Namen ableitete, ist ebensowenig zu
entscheiden, wie die Entstehung des zweiten Namens der alten Oswaldmuh-

le, der Badermuhle, belegt seit etwa 1700.

Ein weiterer Hausname, der mit dem Bader verbunden war, war der Badback

Oder Badbackbauer (Hausnummer 81, Untere MarktstraBe 7). Er laBt sich auf

Hans Gollhofer zuriickfuhren, der das Baderanwesen verlieB und sich dort als

Bauer niederlieB.

Auf Haus Nummer 85 (Untere MarktstraBe 17) saB der Badwirt. Pfarrer Kefer

notierte hierzu fiirs Jahr 1649 die Heirat des Baders Jobann Siebrecher mit
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Sabina und deren Widerverehelichung 1668 mit Mathias Kriechbaum auf die-

ser Hofstatte.

1652 trug sich die hinterbliebene Witwe des Baders Sumer in das Aufnahme-

buch der Sebastianibruderschaft ein als Agnes Sumerin, Baderin wittib.

Fiirs selbe Jahr wurde Nikolaus Ausfeider als Bader genannt.

1677 starb der oben genannte Hans Gollhofer, ohne daB sein ehemaliger Beruf
erwahnt wurde. Offenbar fiihrte ein Sebald Perger den Betrieb weiter, der

1668 in den Urkunden auftaucht.

1692 erschien Johann Sortin im Bruderschaftsbuch, zwei Jahre darauf Wal-

burga Surtliin, baaderin auf allhiesigem gmeinbad und 1699 Johann Siirthin,

badersjung.

Danach folgte Philipp Heitmayr. Er starb 1711 und hinterlieB die junge Ba-
derswitwe Maria Magdalena, mit der er erst seit 1705 verheiratet gewesen war
und zwei unmtindige Kinder. Mit Heitmayr beginnt die gesicherte Uberliefe-
rung der Koschinger Baderdynastie.

5. Die Koschinger Baderdynastie des 18. Jahrhunderts.
Die wichtigste Quelle zur Bevolkerungsgeschichte Koschings im 18. Jahr-

hundert ist das 'Seellen-Buoch' Pfarrer Kerschls (Kosching, Pfarrarchiv).
1716, als er es anlegte, notierte er beim Baderhaus den Chirurgen Martin

Schmidt und seine Frau Maria Magdalena, ihre Kinder Martha (11 Jahre), Phi
lipp (4 Jahre) und Johann Martin (1/2 Jahr), dazu einen Lehrjungen und eine

Magd.

Maria Magdalena war jene junge Witwe des Baders Heitmayr. 1712 hatte Mar
tin Schmidt eingeheiratet, damit Biirgerrecht und Berufskonzession erworben.

So trug er sich auch ins Aufnahmebuch der Sebastianibruderschaft ein: Georg
Martin Schmidt, burger und gmain Baader alhir in Kosching.

Von den Kindem der ersten Ehe heiratete Martha den Koschinger Weber Peter
Wdhrer, Philipp wurde Bader in Vilshofen. Aus der zweiten Ehe kamen zu Jo

hann Martin die Geschwister Johann Georg (1718), Maria Anna (1721) und
Joseph (1723). Alle drei Sohne immatrikulierten sich an der Universitat In-
golstadt, alle drei studierten Theologie. Johann Martin wurde zunachst In-
spektor der Wallfahrtskirche HI. Blut bei Straubing, dann Benefiziat in Moo-
sach, wo er 1803 starb. Joseph wurde Kooperator in Altotting, Johann Georg
kam als Supemumerarius nach Kosching und starb hier bereits 1748 als Ka

plan.

Maria Anna sicherte die Kontinuitat und heiratete 1742, ein Jahr nach dem Tod

des Vaters. Ehemann und Amtsnachfolger wurde der wolersam vnd kunstrei-

che Martin Graf, bader vnd wundarzt alhir. Die Baderin starb 1757. Die Kin-
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der wurden abgefiinden und muBten das Haus verlassen. Der einzige Sohn
Anton ging, nachdem er das vaterliche Erbe nicht hatte antreten kdnnen, nach
Passau und starb dort 1790 als Bader.

Der verwitwete Bader heiratete die zwanzigjahrige Bierbrauerstochter Apol-
lonia Amberger. Diese iiberlebte ihn ihrerseits und setzte mit der Zuheirat des

Ingolstadter Barbierssohn Ignaz Hogner die Tradition fort. Beim Ubergabe-

und Heiratsvertrag behielt sich Apollonia die Verfiigungsgewalt uber das Ba-

deranwesen vor, wohl um fur ihren leiblichen Sohn Augustin die Nachfolge

zu sichem. Dessen firtiher Tod 1788 verhinderte diese Plane. Die Ehe Apollo-

nias mit Hogner blieb kinderlos; die Koschinger Baderdynastie schien am Aus-
sterben zu sein. 1806 starb dann auch die tugentsame Apollonia Hognerin, ge-

weste Burgerin und Baaderin alhier.

Im selben Jahr griff die Staatsmacht in das bisher magistratisch kontrollierte
Gesundheitswesen ein. Gemeindlicher Stiftungsbesitz wurde verboten und die

Gemeinde aufgefordert Haus- und Grundbesitz soweit nur irgend mbglich an
Privatleute zu verkaufen.

In aller unterthdnigister Folge der anfordem erfolgt allergnddigisten Be-

denckens Punckten wurde nach erfolgt allerhdchster Genehmigung de dato 27.

April 1807 und hieraufde dato 16. August 1807 allergnddigist ratifizierten
Verkauf des Zieglstadls und Baadhauses... dem Ignatz Hegner, bUrgerlichen
Bader zu Koesching, das Baadhaus alda auf ein Bodenzins-Eigenthum des
Vorzugs halber pro 970fl. kduflich gelassen.
(Kosching, Archiv der Marktgemeinde, Kammerrechnung fur das Jahr 1807).

6. Der Staat reglementiert das Gesundheitswesen.
Die Landarzte und Chirurgen des 19. Jahrhunderts.
Im selben Jahr noch nahm sich Hogner die Baumannstochter Ursula Kinders-
berger zur zweiten Frau. Sie uberlebte erwartungsgemaB ihren alten Ehemann
und lieB 1812 den neuen Landarzt Franz Anton Schaffner aus Freising ein-
heiraten.

Schaffner gehorte nun einer neuen Generation von Badem an. Diese hatten

nach der gewohnten Lehrzeit ein dreijahriges Studium zu absolvieren und
durften nach abgelegter Priifiing mit koniglichem ErlaB den Titel eines Land-
arztes fuhren. Dies war die Antwort des modemen Bayems auf die MiBstan-

de in der medizinischen Versorgung, vor allem fur die breite Masse der Be-

volkerung auf dem Lande.

Der Status des Medizinalwesens, insbesondre der des niederen medizinischen

Personals der Bader, Wundarzte und Chirurgen, war schon zur Mitte des 18.

Jahrhunderts als bedenklich angesehen worden. Selbst die Universitatsausbil-
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dung wurde heftigst kritisiert. So konstatierte 1754 der kurfiirstliche Leibarzt

Johann Anton Wolter bei der Inspektion der Fakultat: Solche Studenten pro-
moviere man und emenne sie hiermit zu straflosen Mordent.

Zur Verbesserung war 1772 eine chirurgische Schule in Miinchen gegrUndet

und eine zentrale Priifung vor einem 'Collegium Chimrgicum' dekretiert wor-

den. 1785 entstand daneben eine weitere Schule an der Universitat Ingolstadt,

die mit dieser 1800 nach Landshut iibersiedelte. Da die Berufsbilder der nie-

dem Arzte nicht mehr gegeneinander abzugrenzen waren, wurden sie 1789

unter einer gemeinsamen Ordnung zusammengefiihrt und den Angehorigen
dieses Standes der Titel eines biirgerlichen Wundarztes verliehen. Letzlich

blieb aber die Situation, auch durch die Unruhe der Zeit bedingt, unbefriedi-
gend. Erst das neue Konigreich verfiigte iiber Machtmittel und einen loyalen

Beamtenapparat, um Reformen auch wirklich durchzusetzen. In Landshut und
Bamberg entstanden die 'Schulen fUr das niedrige arztliche Personal', die 1836

in 'Schulen fiir Bader' umbenannt wurden und den AbschluB eines approbier-

ten Baders zulieBen. Die a!ten chirurgischen Schulen in Miinchen und Lands

hut, wozu fur kurze Zeit auch Innsbruck kam, sollten einen Arzt der Unteren

Classe ausbilden. Sie wurden 1809 nominell geschlossen, aber als 'Schulen

fiir Landarzte' weitergefiihrt. 1822 hieBen sie 'Chirurgische Schulen', mit wel-
chem Namen auch der Titel des Landarztes wieder ausstarb. Der Umfang der

Lehre, der zugleich das Betatigungsfeld der Absolventen begrenzte, wurde in

umfassenden Gesetzeswerken von 1808, 1818, 1823 und 1836 bis ins Detail

festgelegt.

1808 trat in Miinchen ein junger Stipendiat aus Freising das dreijahrige Stu-
dium des Landarztes an, Franz Anton Schaffner. Sein Vater Ferdinand war be-

reits Bader und gerade eben zum Chirurgen des Infanterie-Battaillons der Frei-
singer Biirgerwehr emannt worden. Franz Anton Schaffner legte nach der vor-
gesehenen Zeit seine Priifiingen ab und hatte sich, wie es das Gesetz vorsah,
in einer Gemeinde niederzulassen, die durch ihre Beitrage die Schule zu fi-
nanzieren half. Da nun die drei Gulden Koschings nach Miinchen gingen, war
Schaffners Weg hierher frei.
Das Niederlassungsgebot verhieB zugleich auch eine Bxistenzsicherung, da
mit der Anstellung als Landarzt ein Fixum von 60 Gulden verbunden war. Der

Landarzt war fiir eine bestimmte Zahl von Gemeinden vorgesehen, die zu
einem Distrikt zusammengefaBt waren und auf den Gebieten des Verkehrs-

wesens und des Kultus, dem Armenpflege, Schul- und Medizinalwesen zu-
gehdrten, zusammenzuarbeiten batten. Kdsching gehdrte zum III. Distrikt des
Bezirksamtes (vormals Landgerichts) Ingolstadt, weiters die Landgemeinden
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Appertshofen, Demling, Feldkirchen, Mailing, Hepberg, Lenting, Oberhaun-
stadt, Stammham und Westerhofen. Der Distriktsarzt war neben seiner freien
Tatigkeit zustandig fur die medizinische Versorgung in der Armenpflege und
die Ausiibung der lokalen Medizinalpolizei, was unter vielem die Ausstellung
offizieller Bestatigungen und Gutachten, Hygiene- und Seuchenkontrolle und
allgemeine Krankenstatistik beinhaltete. Bis 1842 wurde er aus der Distrikts-
kasse besoldet, dann erhielt er die Zuwendungen direkt aus den Gemeinden,

deren Anteile nach Einwohnerzahl gestaffelt waren. Kosching hatte mit 22

Gulden ein gutes Drittel des Gehalts aufzubringen.
Franz Anton Schaffner starb 1846. Er hatte 1817 nochmals geheiratet, 1821

wurde Ferdinand geboren. Dieser fiihrte 1847 die Baderei weiter. 1851 heira-
tete er die Wasenmeisterstochter Anna Schiller und iibernahm Anwesen und

Baderkonzession von seiner Mutter. Ferdinand Schaffner war zunachst noch

als Distriktsarzt eingeteilt, wurde aber, nachdem sich ab 1838 auch in Ko
sching praktische Arzte niederliefien, in seinem Betatigungsfeld mehr und
mehr beschnitten. Dies mag wohl letztlich der Grund gewesen sein, der Schaff
ner veranlaBte, Kosching 1862 zu verlassen. Er verkaufte das Baderanwesen
an den ehemaligen Schwarzwirt von Kasing, Thomas Schlagenhaufer und zog
nach Freising. Sein Bruder Johann hatte in Kosching geheiratet und 1869 das
Biirgerrecht erworben. Er betrieb eine kleine Landwirtschaft und starb 1895.
Die Schwester Petronilla heiratete 1855 den Zimmerermeister Michael Hier-

degen. Sie starb erst 1913. tJber die beiden andem Geschwister Anton und
Walburg ist zur Zeit nichts bekannt.
1862 sagte der Letzte der Koschinger Baderdynastie seinen Mitburgem, denen
er viele Jahre als Magistratsrat und von 1860 bis 1862 sogar als Burgermei-
ster gedient hatte, im Ingolstadter Wochenblatt ein herzliches Lebewohl. Fer
dinand Schaffner starb als Chirurg in Freising.
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Abb.: Abschiedsannonce des Ferdinand Schaffner.

Ingolstadter Wochenblatt, Exemplar im Marktarchiv.
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7. Die approbierten Bader von 1862 bis 1951.
Nach Schaffner waren nur mehr approbierte Bader in Kdsching tatig. Sie hat-
ten nach Gesetzesvorschrift auBere Verletzungen, Verrenkungen und Briiche

zu kurieren, auch stand ihnen die kleine Chirurgie mit AbszeBeroffnungen und

Zahnextraktionen zu. In Stellvertretung des lokalen Arztes durften sie als Ge-

burtshelfer fiingieren und iibten das Amt eines zweiten Leichenbeschauers aus.

1862 lieB sich Franz Fischer, 1831 in Allotting geboren, in Kosching nieder.
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Abb.: Anzeige des Baders Fischer,

Ingolstadter Wochenblatt, Exemplar im Marktarchiv.

Er wurde wie der praktische Arzt im Ort vertraglich auf die kostenlose Be-
handlung der konskribierten Ortsarmen verpflichtet, Dafur bekam er eine jahr-
liche Zuwendung von 10 Gulden von der drtlichen Armenpflege. Fischer fiihr-
te seine Baderei im Haus Nr. 115 1/2, dem 'Rehmhaus' (heute Schuh-Igl).
Im Nachbarhaus Nr. 115 1/3, dem 'Metzgerhaus (heute Modehaus Pogoret-
schnik) meldete im Marz 1872 Anton Neubauer aus Bettbrunn ein Baderge-
werbe an. Auf Aufforderung des Bezirksamtes wurde der Eignungsstand die
ses Konkurrenten iiberpriift und daraufhin nur eine Barbiererskonzession er-
teilt. 1873 war Neubauer nicht mehr in Kosching ansassig.

1877 wurden die Vertrage mit der Armenpflege emeuert und auf die neue
Reichswahrung umgestellt. Die Zahlungen an den Bader Fischer beliefen sich
jetzt auf 18 Mark. 1878 ging der Bader nach Allotting zuriick, nachdem er das
letzte halbe Jahr die Funktion eines Marktschreibers ausgeiibt hatte. Sein
Nachfolger wurde im August 1878 Johann Weigl aus Ingolstadt, der aber nur

bis ins folgende Jahr hinein in Kosching wirkte. Er starb hier am 23. Mai 1879.
Seine Witwe quittierte nur noch die ihn treffende Zahlung aus der Armenpflege
fur das erste Quartal von 5 Mark.
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Schon am 5. Mai 1879 kam der Chirurg und Bader Georg ABe, 1852 in Kd-
fering geboren und in Eglfing beheimatet. Auch Georg ABe wurde sogleich in
die gemeindliche Armenversorgung eingebunden. Man kam iiberein, die Quar-
talszahlungen bei 5 Mark zu belassen. Ein weiterer fester Einnahmsposten des
Koschinger Baders war sein Gehalt als Hausbader am Distriktskrankenhaus,
dessen Etat im Jahr 1881 fur ihn 250 Mark auswies. Die Tatigkeit als Lei-

chenbeschauer wurde fur den Einzelfall vergiitet. Kosching bildete mit den Ge-

meinden Appertshofen, Stammham, Hepberg, Lenting, Oberhaunstadt und
Kasing den 5. Leichenschaubezirk des Bezirksamtes Ingolstadt. Je nach Ein-
satzort wurde der Bader mit 50 Pfennigen im Markt oder bis zu 2 Mark im ent-

femten Appertshofen entschadigt. Zum Vergleich erhielt der praktische Arzt
fiir die namlichen Tatigkeiten 1 bzw. 4 Mark.

1884 wurde nach Vorgabe der Reichsgesetzgebung die Gemeindekrankenver-
sicherung eingefUhrt und die Arbeit des Baders auch auf diese Gruppe ausge-
dehnt. Fiir die Versorgung dieser Pflichtpatienten betrug das Honorar 200
Mark. 1893 zog Georg ABe von Kosching fort. Er starb 1894 in Regensburg.
Seine Frau, die alte ABin, ist ganz rechts auf der bekannten Photographie der
Koschinger Gratulanten bei der Prinzregentenfeier von 1891 zu sehen.
Im Mai 1893 meldete Joseph Jemiiller sein Gewerbe auf Haus Nr. 115 1/2
an. 1894 iibemahm er zunachst fiir fiinf Jahre von Lehrer Julius Karl den

Marktschreiberposten. Jemiiller war in das Marktleben stark eingebunden,
gehorte etlichen Vereinen an, war im Magistrat und verwaltete einige Neben-
fonds der Kommune.

Er zog auf Haus Nr. 33 und fiihrte hier zu seiner Baderei ab 1899 einen Dro-
genhandel mit beschranktem Umfang. In eben diesem Jahr wurden auf An-
ordnung des Bezirksamtes das Bader- und das Friseurgewerbe in einer
Zwangsinnung vereinigt. 1902 gab Jemuller seine Tatigkeit in Kosching auf
und zog nach Prien am Chiemsee.

Baderei und Drogerie ubernahm Kilian Herzog, 1878 in Schwarzach gebo

ren. Den Drogenhandel gab er 1904 wieder auf. Herzog suchte 1912 um Biir-

geraufnahme an und verlegte Geschaft und Wohnung in das ehemalige Kra-
merhaus Nr. 30 in der Oberen MarktstraBe (heute Nr. 4), das noch als 'Herzog-

haus' bekannt ist.

1909 hatte sich ein zweiter Bader niedergelassen, Franz Krenig aus Fiirth. Er
bewohnte Haus Nr. 159 1/8 (heute Miihiweg 6). Krenig starb 1944 und liegt
auf dem Koschinger Friedhof begraben.

Am 1. Oktober 1910 meldete dann noch der Friseur und Bader Maximilian

Elfinger das Gewerbe ohne Gehilfen an. Er war der Sohn des Konditormei-
sters Cyrillus Elfinger und wurde 1887 in Kosching geboren. 1896 bekam Max
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ein gemeindliches Stipendium von 50 Mark, das, weil er ein sehr gutes Zeug-
nis hat, in den folgenden Jahren wieder gewahrt wurde.

1912 stellte der junge Bader die Bitte an den Magistral, dem BaderHerzog die

Krankenbehandlung der Angehorigen der Gemeindekrankenversicherung zu

entziehen und ihm zu tibertragen. Dieses Ansinnen wurde abgelehnt. Auch

seine zweite Petition wurde abschlagig beschieden, wobei protokollarisch die

auch heute noch guliige Feststeliung gemacht wurde; Es isi bei einer Ande-

rung in der Person des Chiriirgen zu envarten, dafi sick die Kosten fur die

Krankenbehandlung erhdhen werden. Diese gemeindlichen Genehmigungs-

probleme erledigten sich mil der Griindung der Allgemeinen Ortskranken-
kassezum 1. Januar 1914.

Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges wurde Max Elfinger mobilisiert. Er starb

bereits am 13. Oktober 1914 in franzosischer Kriegsgefangenschaft. Er hin-

terlieB seine Frau Pauline mil demTochterchen Paula. Paula Wagenhuberbe-

wohnt heute noch das ehemalige Konditor- und Baderhaus der Elfingers in der
BahnhofstraBe 2.

Nach dem Krieg kam mil Leo Erthel aus Hemau 1922 der erste Dentist nach
Kosching.

1^

Li.

Abb.: Das 'Herzoghaus', Obere MarktstraBe 4, mit Giebelfresko und heraus-

gehangtem Baderschild. Photographie um 1940.
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Der Bader Kilian Herzog fiihrte seinen Betrieb, den er zwischenzeitlich ver-
pachtet hatte, noch bis 1951. Auf eine Annonce in der Friseurzeitung bin kam
der heimatvertriebene Rudolf Krassler nach Kdsching und tibemahm Ge-
schaft und Inventar, das sich in fast noch mittelalterlichem Zustand befand.

Krassler, 1916 in der Bukowina geboren, hatte noch gelemt, Schrdpfkdpfe und
Egel zu setzen. Hier in Kdsching iibte er diese Badertatigkeiten aber nicht mehr
aus. So starb mit Kilian Herzog der letzte Kdschinger Bader.

Liste der Kdschinger Bader

-1418 - Peter der Bader

-1497 - Meister Lienhart

-1613- Peter Mayr

- 1649 - Johann Siebrecher

vor 1652 ? Sumer

- 1652- Nikolaus Ausfelder

Hans Gollhofer, + 1677

- 1668 - Sebald Perger

- 1692 - Johann Sortin

1705-1711 PhiUpp Heitmayr

1712-1741 Georg Martin Schmidt

1742-1784 Martin Graf

1785-1811 Ignaz Hdgner

1812-1846 Franz Anton Schaffner

1847-1862 Ferdinand Schaffner

1862-1878 Franz Fischer

1878-1879 Johann Weigl

1879-1893 Georg ABe

1893-1902 Joseph Jemuller

1902-1951 Kilian Herzog

1909-1944 Franz Krenig

1910-1914 Maximilian Elfinger

Quellen:

Soweit nicht anders vermerkt, stanunen die Unterlagen zu dieser Arbeit aus

den Bestanden des Archivs der Marktgemeinde Kdsching; hier sind es insbe-

sondre die Briefsprotokolle, Kommunalrechnungen die Biirgeraufnahmsakten
und die Akten uber die Gewerbsaufnahmen und -niederlegungen.
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Rudolf Winterstein

Die gekreuzigte Jungfrau.
Der Kult um die „heilige Kiimmemis" und die

Geschichte der Klausenkapelle im Pestfriedhof

Zweimal im Jahr werden die Pfarrangehorigen des Marktes Kosching zu ei-

nem Gedenkgottesdienst in der Klausenkapelle auf dem Pestfriedhof eingela-

den; Einmal in der Bittwoche und das andere Mai in der Zeit um Allerseelen.

Sie gelten alien Verstorbenen, die in der Pestzeit nach dem DreiBigjahrigen
Krieg oder zwischen 1806 und 1811 rings um das kleine Kirchlein bestattet

wurden. 1737 hatte Pfarrer Matthaus Kerschl (1715-1742), der Erbauer der

Koschinger Barockkirche, vom Ordinariat Regensburg die Lizenz erhalten,

„dann und wann an Werktagen dort die Messe zu lesen." Eine Besonderheit

stellt in dieser Kapelle die friihe Verehrung der „heiligen Kummemis" dar. So

wird das Altarbild mit der Kreuzigung Christi von einem Medaillonbild ge-

krbnt, das diese „Heilige" zeigt. Auch mehrere Votivtafeln aus den Jahren 1835

bis 1845 zeugen jetzt noch von dem einst sehr lebendigen Kult. Sie wurden

zuletzt 1983 zusammen mit dem gesamlen Kirchlein restauriert.

Bei der sogenannten hi. Kummemis, oft auch Wilgefortis (= starke Jungfrau)

genannt, handelt es sich um eine portugiesische Konigstochter, die sich Chri-
stus angelobt hatte. Ihr Vater wollte sie aber mit einem heidnischen Fiirsten

vermahlen. In ihrer Gewissensnot bat sie den Heiland um kbrperliche Entsiel-

lung, worauf ihr ein Bart wuchs. Im Zom lieB sie ihr Vater kreuzigen.



Seit dem friihen 15. Jahrhundert breitete sich die Legende von Holland aus
iiber Deutschland bis nach Bohmen aus. Fiir die Mitte des 19. Jahrhunderts ist

die Verehrung der heiligen Kiimmemis in Kosching durch Aufzeichnungen in

der Pfarrchronik und Unterlagen in Regensburg bezeugt, wie Dr. Ernst Ettel

in seinem Beitrag im Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 1980

darlegte.

1848 war der Kdschinger Benefiziat Michael Loibl wegen dieser starken Ver
ehrung der hi. Kiimmemis durch die Kdschinger so vemnsichert, daB er in ei-

nem sechsseitigen Brief an den Bischof von Regensburg um giitige Ldsung ei-

niger Zweifel bittet. Vor allem driickt sein Gewissen die UngewiBheit, wie weit

man die sog. HI. Kiimmemis verehren solle und ob iiberhaupt noch eine hei-

lige Messe in dieser Kapelle gelesen werden diirfe. Er habe auch versucht, iiber

die heilige Kiimmemis nachzulesen, kdnne aber nicht viel finden, nur daB man
sie Wilgefortis nennt. Loibl beschreibt sie wie folgt: „Sie wird vorgestellt als
eine gekreuzigte Jungfrau mit einer Krone auf dem Haupte, wie sie einem auf-
spielenden Musiker einen goldenen Pantoffel zur Belohnung zuwirft." Genau
das zeigen die meisten der noch erhaltenen Votivtafeln in der Klausenkapelle.
Die Kdschinger Tafeln weisen jedoch eine Besonderheit auf: Die gekreuzigte
Jungfrau ist bartlos. Loibl stellt in seinem Schreiben von 1848 weiter fest: Die
Verehmng der Jungfrau scheint unter dem Yolk besonders verbreitet zu sein,
denn es werden auch dfters Votivmessen zu ihrer Ehre verlangt. Auch wiirden

wachseme Weihegeschenke doit hangen, unter denselben eine Kriicke.
Pfarrer Kefer (1839 - 1857) muB im Auftrag des Ordinariats Regensburg zum
Brief des Benefiziaten Loibl Stellung nehmen. Er schreibt, daB zu dieser hi.
Kiimmemis besonders das arme Yolk bete und daB man ihr Bild auch sonst in

kleinen Kapellen, vor allem in Waldkapellen finde. Er verweist in diesem Zu-
sammenhang auch auf die „elenden drei Heiligen" Hermans, Quardan und Ar-
chaus, die in der Gegend, so z. B. in Etting, verehrt werden. All das geschah,
als sich Pfarrer Kefer fiir einen Klostemeubau in Kosching einsetzt, um die

Madchenbildung in die Hande der Armen Schulschwestem legen zu konnen.
Am 1. Mai 1850 konnte die Klosterfiliale bereits eroffnet werden.

In dem Standardwerk der Kiimmemisforschung von Schniirer und Ritz „St.

Kiimmemis und Yolto Santo" wird die Lebendigkeit dieses Kultes in Kosching
noch um 1900 erwahnt. Zu dieser Zeit soil das eingangs erwahnte Medaillon-

bild iiber dem Altarbild emeuert worden sein. Inzwischen sind jedoch die Ver

ehmng der hi. Kiimmemis und das Wissen um die Legende praktisch erlo-
schen.
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Die sog. Klausenkapelle steht in einem historischen Ensemble, das wohl ein-

malig fiir den Markt Kdsching ist: romische Spuren, der Pestfriedhof mit Pest-
kapelle sowie die Uberreste einer Klause weisen auf die reiche, aber auch be-

wegte Geschichte des Ortes bin.

Der Stumpfrest eines romischen Meilensteins stammt aus der Zeit des Kaisers
Caracalla (193 - 211 n. Chr.). Er wurde im Jahre 1737 in der Rur gefunden,

der obere Teil mit Inschrift kam 1760 nach Miinchen. Seit vielen Jahren steht

ein bemaltes Eisenkreuz auf dem romischen Sockel.

Der Pestfriedhof geht auf die Zeit der groBen Pest in den Jahren 1649/50 zu-

riick, als in Kosching 386 Personen kurz nach Ende des DreiBigjahrigen Krie-

ges starben. Sie durften nicht auf dem Friedhof beerdigt werden, der damals

noch um die Pfarrkirche lag. 1806 bis 1812 wurde der Pestfriedhof nochmals
genutzt, der letzte Tote, der hier begraben ist, war der Rentamtmann Josef

Prunner, gestorben am 29. Juli 1809.

Zum Gedenken an die zahlreichen Pestopfer wurde schon im Jahre 1658 eine

kleine Kapelle errichtet. Im Laufe der Zeit verfiel sie immer mehr, durch die

umgestiirzte Umfriedung konnten Tiere eindringen und dort weiden. Deshalb
entschloB sich Pfarrer Kerschl, die alte Kapelle wieder so herzurichten, daB

sie am 29. Oktober 1737 geweiht werden konnte. Von nun an wurden wochen-
tags wieder Gottesdienste abgehalten. 1762 wurde sie erweitert und erhoht. Im
Jahre 1983 lieB die Marktgemeinde Kosching, welche Eigentiimerin und damit

verantwortlich fiir die Baulast ist, die letzte groBe Renovierung der Pestkapelle
durchfuhren. Seitdem war die aus dem Jahre 1749 stammende Glocke ver-

stummt. Mitglieder des Geschichtsvereins haben sie durch das Anbringen
eines neuen Seils wieder zum Lauten gebracht, woriiber sich viele Besucher

am „Tag des Offenen Denkmals" freuten.

Warum heiBt die Pestkapelle auch Klausenkapelle?
Auch in Kosching gab es von 1747 bis 1803 einen Eremiten. Diese Einsiedler
galten noch in der Barockzeit als Reprasentanten der Frdmmigkeit. Sie lebten

haufig in einer Klause bei einer Kapelle und verbrachten in Betrachtung und
schlichter Arbeit ihr Leben. Wenn sie Andachten fiir die Glaubigen abhielten,
dann batten sie keinen liturgischen, sondem privaten Charakter. In der Dibze-

se Regensburg gab es noch um 1800 neununddreiBig Einsiedler. Im Jahre 1804

wurden sie im damaligen Kurfiirstentum Baiem abgeschafft, weil sie nach
Meinung der Regierung durch ihre Kleidung und ihre Lebensart den Land-
leuten oft ein schlechtes Beispiel gaben.
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Anmerkung:

Der vorliegende Aitikel ist die Zusammenfassung des Vortrags, den der Verfas-
ser am 8.9.1996, dem „Tag des offenen Denkmals" wahrend der Fuhrungen
gehalten hat.

Quellen und Literatur:

Ettel Ernst, Geschichte derPfarrei Kosching; in: Sammelblatt des Hisiorischen

Vereins Ingolstadt, Jahrgang 1980, Seite 115-152
Hahn Sylvia, Alte Kirche Neufahm, Patrozinium: HI. Geist, friiher St. Bar-
tholomaus bzw. St. Wilgefortis; In: Die Kirchen der Pfarrei Neufahm bei Frei-
sing, Verlag Schnell und Steiner, Munchen 1983
Ott Ferdinand, Geschichte von Kosching 1916

Schniirer/Ritz: Sankt Kiimmernis und Santo Volto, Dusseldorf 1933

Akten des Pfarrarchivs Kosching

Abb.: Ferdinand Ott, Zeichnung der Klausenkapelle in Geschichte von
Kosching 1916 (Exemplar des Pfarrarchivs Kosching)
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Thomas Mayerhofer, Friedrich Lenhardt

Mauseplage und Mausebekampfung.
Bin Beitrag zu den Mausefallen der „Rose-Sammlung".

Auf einem beriihmten flamischen Altarbild aus dem 15. Jahrhundert wird der

heilige Joseph gezeigt, wie er in seiner Werkstatt arbeitet. Auf der Werkbank
steht das nagelneue Produkt seiner Muhen, eine Mausefalle. Diese Mausefal-
le kam nicht zufallig ins Bild. Seit Augustinus diente sie als Gleichnis der Men-
schwerdung; Christus war die Falle, die Gott dem Bosen, symbolisiert in der
,^us Diaboli", der Teufelsmaus, stellte.

So wie Gott und der Teufel um die menschliche Seele rangen, so kampften die

Bauem mit den realen Mausen. Sie waren das nagende und zerstorende Un-

geziefer, das das Getreide vemichtete und den Menschen in seiner Lebens-
grundlage bedrohte. Zunachst war die Bevdlkerung bei allem Erfindungs-
reichtum an Totungsarten und Fangmitteln den Mausen unterlegen. Und so
fluchtete man sich, wie in alien ausweglosen Situationen, zur Kirche und ihren
Heiligen. Hier war es Sankt Mang, der Benediktiner aus FUssen, der als Hei
fer gegen alles Ungeziefer angerufen wurde. Vor allem seinem Wanderstab, mit
dem er im 8. Jahrhundert das Allgau von Schlangen und Drachen befreite,
wurde wundermachtige Kraft zugeschrieben. Mit dem Magnusstab segnete
man die Fluren, rief sogar von weit her nach der Reliquie, um sich der Mau
seplage zu erwehren.

Fiir Kosching liefert furs Jahr 1728 die „Kerschl-Chronik" den altesten Bericht
iiber eine solche Benediktion: Fiir unser Gebiet ist er das fruheste Dokument.

Die bereits veroffentlichten Arbeiten zu St. Mang im Ingolstadter Raum er-

wahnen erst die Benediktion von 1772.

Benediction yber die meiis. Hoc anno in nostra circumferentia praesertim In-
golstadii et inpago detingen tanta erat murium copia ...

In diesem Jahr gab es in unsrer Gegend, vorallem um Ingolstadt und im Ge-
richt Etting, eine dermaBen groBe Zahl von Mausen auf den Ackem und Wie-
sen, daB sie auf unsem Feldem fast ein Viertel des Getreides auffraBen, in In

golstadt und in dem erwahnten Gericht Etting mehr als die Halfte der Winter-
frucht von Kom und Weizen, auf einigen Ackem gar drei Viertel, so daB dem

Feldbesitzer gerade einmal ein Viertel tibrig gelassen wurde. Sie verursachten

den Bauem einen solchen Schaden, wie ihn selbst ein mittlerer Hagelschlag
kaum vemrsachen kann. So war der Ertrag bei den Ingolstadtem derart gering,
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daB viele kaum ihre Saatmenge zuriickerhielten. Selbst alte Leute konnten sich

nicht erinnem, daB es jemals einen solchen MausfraB auf den Feldem gege-
ben hatte.

Und nun waren eben diese Mause auch noch im Herbst auf den frisch bestell-

ten Feldem ganz bei uns in der Nahe in groBter Zahl beobachtet worden, wie
sie die junge Saat, kaum daB sie aus dem Boden schaute, abfraBen, und zwar
auf den Griinden, die neben dem Brach- oder Sommerfeld lagen. Von ihrer

Menge konnte man sich daran eine Vorstellung machen: als man auf einem ein-

zigen groBeren Acker, der auf den Gradhof bin liegt, reichlich Wasser in die

Mauslocher gegossen hatte, sind an die 800 Mause ersoffen.
Und weil nun kein Mittel mehr hinreichte, eine solche Menge von Mausen zu

vemichten, suchten die Einwohner den Schutz des Himmels und den Beistand

seiner Heiligen. Allen voran ging die Ingolstadter BUrgerschaft, die in einem
instandigen Bittschreiben den Hochwurdigen Herm Praelaten des Benedikti-
nerklosters in Fiissen bat, er wolle sich dahin entschlieBen, einen Pater seines

Konvents mit dem wundertatigen Stab des Heiligen Magnus loszuschicken,

der mit dem besagten verehmngswiirdigen Stab und durch dessen wunder-

machtige Kraft, namlich Mause und anderes Ungeziefer zu vertreiben. Acker
und Felder segnen sollte. Das erreichten sie auch. Es wurde vom Hochwurdi

gen Herrn Pralaten der Sakristan, Augustinus Windt mit Namen, mit dem ver
ehmngswiirdigen Stab des heiligen Magnus von dort abgesandt, der an vier
Stellen der Acker und Felder vier heilige Evangelien mit anderen Priestem zu-

sammen singen lieB. Und dann gab er nach einigen besonderen Gebeten und
dem Exorzismus uber die Mause mit dem verehmngswiirdigen Szepter des

heiligen Magnus den Segen.
Diesem Vorbild Ingolstadts folgten alle Gerichte und Gemeinden des Umlan-
des und baten den oben erwahnten Pater, auch iiber ihre Acker in beschrieb-

ner Weise zu handeln und sich nicht zu verweigern, sie mit dem eben ange-

sprochnen verehmngswiirdigen Szepter zu segnen. Das taten auch wir, und am
16. Oktober lieB benannter Pater an vier Stellen, nach vorausgegangenen fort-

gesetzten Gebetsgesangen der Bevolkemng, durch mich und den Friihmesser
die vier heiligen Evangelien singen, segnete nach Gebet und Exorzismus die
Felder und las auch noch am folgenden Tag eine Messe. Fiir seine Miihen

gaben wir ihm 6 Gulden und als Geschenk an den heiligen Magnus 15 Gul
den, fiir welches Geld die Gemeinde aufkam. Dieser Segen hatte eine der-

maBen groBe Wirkung, daB zur niichsten Friihjahrszeit keine einzige Maus her-
vorkam oder zu entdecken war, wie ich mit eigenen Augen sehen konnte.

Freilich konnte man auch annehmen, daB viele Mause durch Wasser und die

Schneeschmelze im Winter umgekommen seien; daB es aber alle gewesen
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waren, ist nicht wahrscheinlich, zumal viele Felder ihrer Lage wegen die win-

terlichen Schmelzwasser gar nicht aufnehmen konnten. So muB dieses doch
dem Segen und dem Eingreifen des heiligen Magnus zugeschrieben werden,
denn allzu wunderbar war diese Wirkung.

Als man einige der umgekommenen Mause steifgefroren fand, zeigte es sich,
daB diese Mause groBer waren als gewohnlich und zumeist keinen Schwanz
batten; und wenn sie einen besaBen, war er verstummelt.

... hos mures fu'isse maiores aliis ordinariis, et a potiori sine cauda, vel non-

nisi cum decurtata. Kerschl-Chronik, Bl. 38-39

Kerschl fiihrte seine Chronik bis 1741. In dieser Zeit wurde das Eingreifen des

heiligen Mang zur Vernichtung des Ungeziefers nicht mehr erforderlich. Erst
1772 notierte der Marktschreiber Benedikt GleiBner Ausgaben fiir den

Magnussegen:

Auf dem hochwiirdigen lierrn Pater Benedictiner aus dem Closter Fiissen
wegen anheur gegebener Benediction mit dem heyligen Magnus Staabyberdas
hduffig vorhanden vnd schddliche vngezijfer der Mduss, ist an aussegnungsvn-

costen sowohl fiir ihme als dessen bedientende vnd bey sich gebabte 2 Pferd
an flitter, dan auf dem Herrn Pfarrer sammtlichen Musicanten vnd Mdsner, dan
vor abgehaltenen amt vnd vmbgang, dan gemachten gdngen nach Ingolstatt,
Meilling vnd Veldkilrchen an vncosten erloffen 29 fl. 12 x

Rechnungsbucb, 1772

Schon das Jahr darauf gab es emeut eine groBe Mauseplage, die die Bevolke-

rung in Existenznot brachte. Amtsbiirgermeister und Marktschreiber machten

sich nach Ingolstadt zum Kastenamt auf, um um SteuernachlaB zu bitten, Zu-

gleich gingen sie den Hauptpfleger Freiherm von Lerchenfeld an, ein amtli-
ches Gutachten iiber die Schaden erstellen zu lassen:

Zurnahlen anheur durch das leidige Vngeziffer der Mdus gesammte Wintter

Feldt Frichten dergestalten zusammen gefressen und ruiniret warden, das man
auf 90 und auf 100 Einsdz agger kein dher mehr sondern die blosse Stumppen
angetroffen...

In bedenckung bey denen Marckhts Koschingerischer Feldt Friichten der

Mdusfrasfiir anheur leider Gott erbarms dennassen eingerissen, das an dem

Winttrigen gar nichts an Kornln vnd gestrdhe, an dem Sommerigen hingegen
eben nicht einmal die Helffte einzusezen gewest ware, ... als wurd soldier

hechst bedauerliche zufahl dem Landsteueramt Ingolstatt hinterbracht vnd ge-

betten das wegen Nachlassen der Steuer eine favorable Bericht erstattet wer-

den mechte. Rechnungsbuch, 1773
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Auch auf die Hilfe des Himmels wurde wieder zuriickgegriffen, wobei man

sich nlcht an das Heimatkloster des heiligen Magnus in Fiissen wandte, son-
dem die Patres von St. Mang in Stadt am Hof bemuhte, nachdem offenbar zwei

Bittgange nach Bettbrunn nicht die erhoffte Abwendung des Ubels bewirken

konnten:

NacherS. Salvator hat man wegen abwenntung dess schddlichen vngezifferder

Meuss einen Creuzgang verricht...

Weitters wurde nacher gedachtes S. Salvator ein abermahliger Creuzgang

weegen abwendtung der schddlichen Meiiss von der ganzen gmain aus ver

richt... Auf den hochwurdigen herm Pater aus dem ClosterSt. Mang von Stadt

am Hof wegen anheur gegebener Benediction mit dem heyligen Magnus Staab

yber das hduffig vorhandten vngeziffer der Mduss ist an ausspeisungs vnco-
sten, dan dem H. Pfarrer vnd sdmmtliche Musicanten vnd Mdsner, dan wegen
abgehaltenen amt vnd vmbgang, dann ainigen gdngen ain vncosten erloffen
von 21 fl. 52 X, Rechnungsbuch, 1773

Der Marktmagistrat, der um einen dauerhaften Schutz der Feldfriichte besorgt
war, wollte den heiligen Magnus bestandig am Ort haben. Er bestellte in In-
golstadt bei dem Nebenerwerbsmaler Joseph Miiller, der sich bei der Aus-
schmiickung des Oberen Tores schon bewahrt hatte, ein Bild des Heiligen:
Joseph Miller, Mailer und zugleich Granadier unter dem Chuifurstlich Lobli-
chen Graf Daunischen Invanterie-Regiment hat die bildtnus dess heyligen
Mangnus, als welcher ein sonderbahrer Patron und helffer der schddlichen Vn
geziffer der Mdus, ganz schdn gemahlen vnd hierummen lauth Scheins emp-
fangen 1 fl. 30 x. Rechnungsbuch, 1774

Die modeme Landesregierung verlieB sich nicht mehr auf den Schutz des Him
mels und seiner Heiligen. Sie verbot die Benediktion und beschr^kte 1801
die Bittgange auf einen im Jahr. Dafur machte sie sich durch Berichte und Er-
lasse an die Verbreitung des Wissens um die Vemichtung des Ungeziefers
durch die Wissenschaft. An die Stelle glaubiger Einfalt trat aufklarerische Viel-

falt, ohne daB sich allerdings am Effekt Wesentliches anderte. Die stete Folge
der Vorschriften und Ermahnungen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bietet

die Palette der Bemiihungen um die Ausrottung der Mause an: Fangen durch
Mensch und Tier, Ausackem, Niederwalzen, Erschlagen, Zertreten, Ersaufen,

Ersticken und Vergiften. In einem Ausschnitt sollen die Produkte des mensch-
lichen Ingeniums im Kampf gegen die Nager beleuchtet werden:
Das Fangen der Mduse durch besondere Vorrichtungen, und zwar durch Fal
len und Fangwerkzeuge.
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Die Mausefallen der ̂ Rose-Sammlung'.

In den Sammlungen des Markts gibt es ein gutes Dutzend von Mausefallen un-
terschiedlicher Konstruktion. Weitergefiihrt wird dieses Sortimenl durch Fang-

apparate fUr groGere Nager (Wuhlmaus, Schermaus, Maulwurf, Bisamratte)
und schlieBlich durch Fangeisen groBen Kalibers. Sie alle hat Thomas Mayer-

hofer in funktionsfahigen Zustand versetzt, was nicht allein im Entrosten und

Schmieren bestand sondem bis bin zur Rekonstruktion der urspriinglichen

Konstruktion ging. Auf mehreren Demonstrationen hat Heir Mayerhofer die

Schliissigkeit dieser Arbeiten bewiesen und seinem faszinierten Publikum de-
ren Genialitat und Schlagkraft vor Augen gefUhrt.

1. Die Fallblock-Konstruktion.

Diese Mausefalle ist die altertiimlichste in der Sammlung. Sie taucht auch

schon auf dem eingangs erwahnten Altarbild des 15. Jahrhunderts auf. Ihre tb-

tende Kraft gewinnt sie aus dem Gewicht eines Harthoizblocks, der uber ein

labiles Brettchen-Schnur-System zum Niederfallen gebracht wird.



Hier muB der handwerklichen Kunst von Thomas Mayerhofer hochster Re-
spekt gezollt warden. Vor dem Hintergrund seines umfassenden technischen
Wissens und aus seiner Kenntnis ahnlicher Mechaniken heraus gelang es ihm,
sich in die Fallblock-Konstruktion einzudenken und aus den vorhandenen Re-

sten dieses funktionierende Instrument zu rekonstruieren. Das ist umso hoher

zu bewerten, wenn man die „wissenschaftliche" Bearbeitung eines gleichen

Fallenexemplars danebenstellt. In dem grundlegenden Katalog 'Bauem in

Bayem' zur Landesaustellung 1992, die vom 'Haus der Bayerischen Geschich-

te' in Straubing veranstaltet wurde, ist ein baugleiches Exemplar angefuhrt
(Kat.Nr. 41) und dem 18. Jahrhundert zugewiesen. Hier hangt der Fallklotz
funktionsunfahig in der Hohe, und der Text erklart die Auslosung seines Fal-

les uber die Durchtrennung eines Koderfadens, ohne daB die Einkerbungen am
Block und in der Bodenplatte in ihrer konstruktiven Bedeutung erkannt war
den waren.

Die Koschinger Rekonstruktion.

Die Mausefalle besteht aus einer massiven Grundplatte mit einer zentralen Ver-

tiefung in der GroBe des Fallblockes. In der Mitte des Stimbrettes, das iiber

Holznagel angestiftet ist, geht eine Auskerbung bis fast auf den Boden der zen

tralen Vertiefung. Der Fallblock selbst lauft iiber seitliche Nuten an zwei senk-

rechten Streben rechts und links der zentralen Vertiefung. Diese Streben wer-

den iiber eine eingezapfte und angestiftete obere Querstrebe verbunden und

stabilisiert.

Der Auslosemechanismus besteht aus einem waagrechten Trittbrettchen, des-

sen inneres Ende zur Aufnahme des Koders in der zentralen Vertiefung liegt,
dessen auBeres Ende durch die Kerbe an der Stimseiteaus der Bodenplatte her-

ausragt. Zwischen diesem auBeren Ende und einer Ausstemmung an der Vor-

derseite des Fallblockes ist ein weiteres Brettchen gespreizt, das den Block in

der Hohe halt. Zur Arretierung dient auch der Faden, der von der Mitte des
Spreizbrettchens iiber eine Ose an der Unterseite der oberen Querstrebe zum

Fallblock gefiihrt wird. In dieser Stellung (Abb. 1) ist die Falle offen.
FaBt nun die Maus den Koder, gerat das Trittbrettchen aus der Lage, das
Spreizbrettchen gleitet ab, rutscht aus der Ausstemmung und gibt den Fall-
block frei. Uber die Streben gefiihrt fallt der Block nach unten und begrabt die
Maus unter sich.

2. Die Federschlingen-Konstruktion.
Diese Mausefalle ist in zwei verschieden groBen Exemplaren vorhanden.
(Abb. 2) Hire totende Kraft erhalt sie aus der Spannung einer Feder.
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Abb.: Federschlingen-Konstruktion, links gespannt

Der Koder befindel sich im Endteil einer Holzidhre. Hier ist auBen auch die

Feder fixiert, die am Hebelarm eine Fangschlinge tragt. Diese Schlinge wird
dutch einen Schlitz in die

Rohreeingefiihrtundunter jf ,jl
Federspannung dutch 740' ,
einen Faden niedergehal- a ' ^
ten. Dieset Faden liiuft '
dutch eine Bohtung odet ''
einen zweiten Schlitz hin-

tet det Drahtschlmge

dutch die Rohte und vet- ; |

spettt so den Zugang zum jg
Kbder. (Abb. 3) Wenn die <K'

Maus, um zum Kdder zu

gelangen, dieses Hindetnis ]l|:
beseitigt und durchtrennt, V
wird die Federspannung n

ftei, die Schlinge, in der

das Tier nun steckt, wird . .

nach oben gerissen und die

Maus beiBt dann keinen Abb.: Federschlingen-Konstruktion, gespannt.
Faden mehr ab. Ansicht aus der Mausperspektive.
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Richard Kiirzinger

Heilwasser aus Bettbrunn -
ein vergessener Wallfahrtskult

Wasser spielt im Kult der katholischen Kirche seit jeher eine bedeutende Rolle
(Tauf-, Weihwasser). Zusatzlich uberhoht wird seine Funktion in der Verbin-
dung mit Wallfahrtsstatten. Als Beispiele fiir vieie seien das „Konradwasser"
in Allotting, dem besondere Heilkraft bei Augenleiden zugesprochen wird, und
das „Lourdes-Wasser", das die Piiger in den charakteristischen Muttergottes-
flaschchen mil nach Hause nehmen, genannt. Einen Brunnenkult gab es auch

bei der Wallfahrt zum Heiligen Salvator in Bettbrunn.

Der On hatte in der Barockzeit neben dem Dorfbninnen, den die Wallfahrer

zur Loschung ihres Durstes benutzten, einen Gnadenbrunnen, dessen Wasser
Heilkrafte zugeschrieben wurden. Dieser lag etwa 300 Schritte von der Wall-
fahrtskirche entfemt auf fireiem Feld. Seine Heiligung soil das Brunnenwas-

ser einer Legende nach durch die unmittelbare Beriihrung mit der Wunderho-
stie erfahren haben. Sogar der Ortsname soli von dieser Quelle herriihren: ..
bey dem Bruennlein ... wovon dieser Ort urspruenglich Bechbrunn benamst
worden, nahme das Sakramentswunder den Anfang, indeme dort der Platz
ware, wo dem Hirten aus von oben gefuegter Unvorsichtigkeit die H. Hostie
aus seinem Stab entfallen ...". Eine andere Uberlieferung behauptet gar, daB

nicht das Hostienwunder, sondem eigentlich die Heilquelle zur Entstehung der
Wallfahrt gefuhrt hatte: „Die dieBorthige wunderthaetige Brunnquelle ist um
das Jahr 1125 durch einen Viehhirten entdeckt worden ...".

Der Zusammenhang zwischen Heilbrunnen und Wallfahrtsursprung ist das
Produkt der riihrigen Augustiner-Eremiten und ihrer Wallfahrtspropaganda.
Aufgrund der engen ortlichen Beziehung zum Kultobjekt wurde im 17. Jahr-
hundert der Brunnen nachtraglich mit dem Grundungswunder verknupft; in
vorreformatorischer Zeit und noch im 16. Jahrhundert ist ein Wasserheil-

brauchtum in Bettbrunn nicht bezeugt. Das Quellwasser durfte bei den Pilgem
sicherlich schon langer als heilbringend angesehen, der Brunnen - um einen
witterungsunabhangigen Zugang zu gewahrleisten - zumindest grob gefaBt ge-
wesen sein. Als der Andrang immer groBer wurde, kaufte die Pfarrei 1659 den
umliegenden Grund „... zu erweitterung und herausfiehrung des Prunens ...".
Es gab erste Plane zum Bau einer Brunnenkapelle („... erpauung einer Capeln
darbey/ wann solches vnderthenigist... solte verwilligt werden ...").
1664 werden die BaumaBnahmen ausgefiihrt, der Brunnen wird vergroBert und
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iiberdacht. Man laBt von einem Ingolstadter GlockengieBer eine 77 Pfund

schwere Salvatorfigur gieBen und liber der Quelle aufstellen. Die heilbrin-

.i

I

^aetfbnirm

tmrner

'^OKCftKtvftVX

Abb.: Wasser von St. Salvators=BrunnIein zu Bettbrunn unweit Ingolstatt be-
wahrt in Augen=Gepresten, wider Zauberey und was immer andere Zustand.

Kupferstich aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Er preist die Vorzuge des Heil-
wassers und zeigt die 1713 erbaute Brunnenkapelle mit der Salvatorfigur.
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gende Kraft des Wassers soil dadurch verst^kt werden, daB es durch das Bild-
nis des Heiligen Salvators gefuhrt wird und aus ihm herausstromt. 1697 wird
die Bildsaule erhoht, indem man sie auf ein Postament stellt. Man laBt das Was-

ser jetzt auch nicht mehr einfach in die Erde abflieBen. Es wird in einem Trog
aufgefangen, von wo es die Pilger mit Schopfkellen in Flaschen abfullen und
mit nach Hause nehmen konnen. In Spitzenzeiten reicht das Wasser, das die
Quelle liefert, offensichtlich nicht mehr aus. Man stellt 1710 Andreas Pickl fiir
30 Kreuzer als Wasserschopfer an, damit er „in wehrenter Wahlfahrt den Prun-
nen zieht 1713 erhalt die Anlage ihren aufwendigsten Ausbau. Sie wird
vollstandig gemauert und mit einem Turm fur zwei kleine Glocken versehen.
Sogar Messen werden in der Brunnenkapelle gelesen.

Das Bettbrunner Heilwasser erfreute sich bei den Wallfahrem groBer Beliebt-

heit, seine Anwendung war vielfaltig. Es wurde getrunken und dem Viehtrank
beigemengt und sollte auf diese Weise Krankheiten vorbeugen. Bei bestehen-
den Erkrankungen oder Verletzungen gait es eingenommen und mittels Wund-
waschungen als Medikament. „Herr Pfleger zu Allersberg hat vergangenen
.661. Jahr zwischen pfingsten vnd fronleichnamstag bey allhiesigem Saluator
Briinnle in ein zungenflaschen wasser eingefasst der meinung so ihme oder
dem Vieh solte ein Vnglickh oder Kranckheit yberfallen solches zu gebrau-
chen.", so steht es im Mirakelbuch von 1662 zu lesen. Offensichtlich hat die
ses Wasser sogar bestimmten Speisen eine besondere Note verliehen, denn
manche haben daraus auch „suppen machen lassen".

Die Aufklarung stand dergleichen Kultbrauchtum schroff ablehnend gegen-
uber. Fiir sie war das eine „immerwahrende Quelle mannichfaltigen Aber-

glaubens", und daftir war kein Platz in einem rational bestimmten Weltbild.
Der Gnadenbrunnen und die daruber errichtete Kapelle wurden in der Saku-

larisation abgebrochen, der eingeebnete Platz wurde fur 30 Gulden an den
Bettbrunner Tafemwirt verkauft. Das Gnadenbild selbst und die Wallfahrt

haben die schwierige Zeit am Anfang des 19. Jahrhunderts uberstanden und
erfreuen sich wieder eines regen Zulaufs. Der Gnadenbrunnen mit seinem heil-
kraftigen Wasser dagegen wartet bis heute auf seine Wiedereroffnung.

Literatur:

Alois Doring, St. Salvator in Bettbrunn. Historisch-volkskundliche Untersu-
chung zur eucharistischen Wallfahrt, Beitrage zur Geschichte des Bistums Re-
gensburg, 13. (Daraus alleZitate).
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Max Mayer

Wie das Bauernjahr in meiner Jugend war.
Jugenderlebnisse bei meinen Eltem Max und Maria Mayer

auf unserem Hof beim Ammerbauem in Kosching.

Februar.

Das Bauernjahr geht auf LichtmeB an.
Am 2. Februar ist Mariae LichtmeB, Lichtweihe, da war ja immer Ehehalten-

wechsel* gewesen. Da sind die Knechte oder die Dimen* einige Wochen zuvor
verdungen worden, auf Handschlag, daB sie sich auf LichtmeB zu dem neuen
Bauem auf ein Jahr verpflichtet haben, bei ihm zu dienen. Es hat auch zwei
Taler Haftgeld* gegeben, und wenn man nachher gekommen ist, dann gab's
entweder einen Schurz oder ein Gewand dazu.

Nach Mariae LichtmeB war die Schlenkelweih*. In der kommenden Woche ist

eigentlich nicht viel gearbeitet worde, die Viecha sind gfuttert worden und
sonst war Feiertagsruh. Der Umzug der Dienstboten von einem Bauem zum
andem war eigentlich in der LichtmeBwoche die Hauptarbeit. Ich selber. Max
Mayer, hab noch a so einen Umzug unterm Krieg 1940 miterlebt. Ich bin mit
zwei RoB in unserm Rennschlitten nach Zandt gefahm und hab die Dim, die
mein Vater vor einigen Wochen dungen hat, abholen mussen in Zandt. Ihr
Gwand und ihre Schuh hom ma bei mir im Schlitten aufgelegt und die Dim ist

dann mit mir ubers Waldhaus nach Kosching gefahm. Bei uns daheim ang-
komma, da hat mei Mutter der Dim ihr Kammer gleich zeigt und sie in ihren
Arbeitsbereich eingewiesen. Ihren Strohsack hat die Dim gleich aufgefullt, ihr
Bett hergericht und ihren Kasten eingeraumt. Sie ist dann ein ganz Jahr unse-
re Saudim* gewesen und wir wam mit ihrer Arbeit sehr zufrieden.
Nach der zweiten Wocha nach LichtmeBn ist bei uns das Arbeiten anganga.

Die Dimen hom Strohbander aus Roggenstroh gmacht im warmen Kuhstall fiir

die kommende Emte. Auch hat ma viel Zeit aufgwand fiir die Viecha zum Flit-

tem und Pflegen. Alle zwei Wochen san RoBheim* und Kuhheim* gschnitten

worden. Fiir die RoBheim hat ma halbe Haferstroh und halbe Kmmmet* zu-

sammengschnitten und mit einer groBen Kirm* sinds dann auf den Futterbo-

den oberhalb den RoBstall rauftragen worden, und bei der Fiittemng hot ma

das gschnittene Futter gleich im Stall zur Futtergrippen norama kenna.
Die Dim hom dann, wenn's a weng warmer gworden ist, an GraBelschneutt*

* siehe Glossar am Ende des Artikels
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klemgmacht und Beischell* daraus gmacht. Im kommenden Winter ist das

Beischellholz zum Einheizen hergnomma worden.

Die Knechte hom nach der Schlenkerweihwocha das Holz machen im Wald

ogfanga und fiirs nachste Jahr das Scheitholz hergerichtet. Mit die Rosser ist

dann das Holz vom Wald heimgfahm worden und aufgricht zum Trocknen.

Auch ist der erste RoBknecht fast alle Tag mit einem Gspann in Wald gfahm

und hot fur die kleinen Leut auch fiir die Tagwerker und einige Gschaftsleut a

Dienstfahrt mit Holz heimgfahm.

Abb.: ImHofdesAmmerbauem. 1931

Die GroBeltera Martin und Maria Mayer mit ihren Enkeln, auf dem Pferd der
Verfasser Max Mayer.

Marz.

Gregor zeigt dem Bauern an, daO im Feld er saen kann.

Im Winter, Ende Februar, Anfang Marz, hom ma no amal die Mistgmbe leer-
gemacht, der Strohmist ist auf die Wiese gfahrn worden und die Saudim hot

den frischen Mist gleich ausbracht. Der festere Mist ist auf einem Acker auf

an Haufen gelagert worden, bis ma ihn im Fruhjahr braucht hom fiir die Kar-

toffe-Bifange* zum Einlegen.



Geburt der Viecha.

Wenn ma Nachwuchs kriegt hom im Saustall, von a Loas*, da san die Ferkel

in einen Kerb rein kumma und in die Kiichen reintragen worden. Dann hot mei

Mutter die kleinen Ferkel mit einem Extra-Zangerl die Zahne abzwickt, da6

die Loas net recht verbissen worden ist.

Im Kuhstall, wenn a Kuh kalbt hot, ist oft schon a weng schwieriger hergan-

ga. Da hot ma schon ein paar Leut braucht zum Kalberziehn. Unser Nachbar,
der Seebervater*, ein Schweizer, war unser Geburtshelfer, wenn's a weng

schwieriger herganga ist bei den Kiihen.

Im Pferdestall, wenn eine Stuten auf der Zeit war um zu fiillen, da hom ma

scho gleich einige Nachle im RoBstall gschlafen und hom Stallwache ghalten,

um gleich bei der Geburt des Fohlens dabei zu sein. Mein Vater als Pferde-
zuchter war ein Profi. Alles ist sehr sorgfaltig und reinlich mit warmem Kem-

seifenwasser vorbereitet worden. San beim Fohlen die VorderfiiB mit dem

Kopf zuerst gsehn worden, war alles in Ordnung, und die Geburt konnt be-
ginna. A weng Leut mehr als Hilfe, hom ma das Fohlen mit Stricken aus dem

Mutterleib der Stuten zogn. Der Nabel wurde gleich mit einer Scher ab-

gschnitten, mil Jod eingepinselt, das Fohlen vorm Kopf der Mutter gelegt,
etwas Kleie aufs Fohlen gstreut, und dann schleckte die Stuten das Fohlen ab
Hemach ist das Fohlen mit dem Stroh trocken gerieben worden und nach einer

Stund konnt's bereits stehn und hat versucht, gleich bei der Mutter Milch zu

Abb.: Derletzte Kuhbestand beim Ammerbauem. 1965
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saufen, was ja meistens auch gleich gelang. Das Fohlen wurde noch am glei-
chen Tag getauft und bekam einen Namen. Wir waren immer recht froh und
gliicklich, wenn ma einen gesunden Nachwuchs im Pferdestall bekomma ham.
Im Fruhjahr hom ja auch noch die Hiihner gebriitet. Meistens hem ma 12-13
Eier der Bruthenna in ihr Nest reinglegt. Nach drei Wochen san die kleinen

Hendl aus den Eier rausgschlupft. Meine Mutter hot die Hendl den Schnabel
ins Wasser reintaucht, dann homs schon a weng Wasser gsuffen. Auch haben

ma den Kiiken ein gekochts Ei kleingehackt zum Fressen gegeben. Die Anten

homa gkauft, wenn sie 14 Tag alt waren. Dann homas meistens in den Seel-

bach* nunter triebn, weil do a Miehling* im Wasser gwachsen ist, den die An

ten gem gfressen hom. Abends san die Anten vom Bach abgholt worden. Nach
einigen Tagen sans selber zum Seelbach nunterganga, und aufd Nacht sans im
Gansemarsch heim kumma. Daheim im Stall hams dann noch an gequollenen

Weizen zum Fressen bekomma.

Wenn die Felder abgetrocknet waren, dann homa als erstes die Acker ab-
gschleift und dann mit dem Kultivator das Hafer- und Gerstenland durchg-
fahren. AnschlieBend wurde der Hafer gesat, bei einem sehr trockenen Tag
auch die Gerste. Auch wurde der Runkelriibensamen in die Pflanzbeete aus-

gebracht.

April.

Je speckiger der Mist, desto groBer die Erdapfel.
Im April wurde dann der Mist, den ma im Winter auf die Wiesn gfahm hom,
mit die Rosser abgeschleppt und mit dem Handrechen reingeruhrt. Sonne,
Wind, Schnee und Regen wuschen und bleichten den Mist derart aus, daB es
wieder eine schone Streu wurde. Die Streu wurde zusammengerecht, auf einen

Heuwagen aufgeladen und mit den Rossem heimgfahren zum Einstreuen fur
den Kuhstall. Es war eine sehr staubige Arbeit. Bei dieser Methode wurden zu-

gleich die Wiesen gediingt. Auch wurden im April die Kartoffebifange gezo-
gen mit einem Haufelpflug. AnschlieBend fuhr man Mist. Man zog diesen im
Feld auf Hauferl vom Wagen hemnter und brachte den Dunger mit einer Mist-
gabel in die Furchen hinein. AnschlieBend wurden die Erdapfel in die Bifan-
ge mit der Hnad in gleichen Abstanden zu den Bifangen gelegt und hemach
mit dem von den Rossem gezogenen Haufelpflug zugeackert. Dazu der Spmch
der Kartoffeln. „Legst du mich im April, komm ich wann ich will; legst du
mich im Mai, komm ich glei."

Um Georgi (23. April) wurde dann das Zuckerrtibenland zur Saat hergerich-
tet. Es wurde ein paar Mai geeggt, daB der Acker recht feinkriimelig wurde und
anschlieBend dann die Zuckerriiben so dicht wie das Getreide gesat.
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Von der Viehzucht

Mein Vater war ein echter Pferdeziichter. 1925 kaufte er in Munchen eine junge
hellfuchsfarbige Kamtnerstute mitZuchtpapieren zum Aufbau einerZucht. In

den nachfolgenden Jahren konnte sie und die Nachzucht zahlreiche Preise,
auch Familienpreise gewinnen.

Im Friihjahr, wenn's warm worden ist, dann ist die Zeit des Deckens gekom-

men bei den Rossem. Da hom ma oft am Tag zuvor di Stuten den Schweif mit

Seifenwasser ausgwaschen und die Hufe eingschmieit, daB schbn waren die

Rbsser, wenn ma nach Ingolstadt in die Deckstation gfahren sind. Die Heng-

ste ham die Stuten a weng angschniiffelt und abgschleckt, und wenn sie sich

dann recht ruhig verhalten haben, dann hom ma das Decken vor sich gehen

lassen mit einem ausgesuchten, zu der Stute passenden Hengst.

Bei einer Kuh war so ahnlich das Zutreiben. Die Deckbullen san bei einem

Bauem in Kosching gestanden. Mir hom die Kuh zu dem Bullen hingetrieben,
was ja oft sehr schwierig und zeitaufwendig war, weil die Kuhe, wenns das
ganze Jahr im Stall gstanden sind, oft keinen Schritt gegangen sind, wenns

auBerhalb des Stalles waren.

Bei den Sauen war's a weng anders. Den Eber hom ma a zeitlang selber im
Hof ghabt. Dann homa die Loas mit dem Eber zusammen lassen, um zu pro-

bieren, obs stehen bleibt, was oft einige Tage dauerte, bis die Loas bereit war,

den Eber uber sich anzunehmen. Ende April, bei schoner Witterung, wurden

samtliche Stallungen mit Kalk geweiBelt und alles wieder frisch und sauber

gemacht.

Osterzeit.

Allmahlich kam die Osterzeit. Da hielt sich alljahrlich ein Kapuzinerbruder

vom Kapuzinerkloster aus Eichstatt bei uns auf. Er bettelte in der Osterzeit bei
den Bauem Eier, Schmalz und gerauchertes Fleisch. Als Dank gab er ein Hei-

ligenbild und auch etwas von den geweihten Krautem fur die Tiere. Im Herbst
kam er noch mal, um zu sammeln. Dann bettelte er fiir Getreide.

In der Regel ging ein Mann aus Kosching mit ihm, der das Gesammelte auf

einem Handwagerl mitnahm. Mehrere Jahre fiihr ich mit ihm die Aussiedler-

hofe ab. Die Abladestelle war seit Bestehen des Kapuzinerklosters bei uns im
Hof. Hier nahm der Kapuziner auch das Mittag- und Abendessen ein. Zum

Schlafen begab er sich in den Pfarrhof. Die gesammelten EBwaren wurden bei

uns solange eingestellt, bis ein Lastwagen kam und alles abholte.

Mein Vater erzahlte mir, daB er bis zu den DreiBiger Jahren die gesammelte
Ware mit einem Pferdegespann zweimal im Jahr zum Kapuzinerkloster nach

Eichstatt gefahren hat, auf Ostem Eier, Schmalz und Gerauchertes, im Herbst
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bei der Sammlung Weizen und Roggen. 1960 bekamen wir als Dank und An-

erkennung fiir treue Dienste vom Kapuzinerklostereinen holzgeschnitzten Je-

susknaben. Diesen haben wir an unserem Hausgiebel angebracht.

Wer am Palmsonntag der Letzte beim Aufstehen aus dem Bett war, der wurde

„Palmeser' genannt und bekam vom ganzen Haus das Gelachter.

Am Ostersamstag wurde ein Stiick Holz an einer Kette angemacht. Im Kirch-
hof ist ein Osterfeuer angeziindet worden und so haben wir Kinder unser Oster-

holz ins Feuer geschmissen und anbrennen lassen. Mit dem angebrannten
Osterholz gingen wir nach Hause. Dort wurden einzelne Spane abgetrennt.
Nach den Osterfeiertagen wurden die abgebrannten Holzspane einzein in die
Felder gesteckt und mit der Osterweihtaufe gesprengt und gesegnet sowie ein
Vaterunser gebetet, um vor allem gegen Unwetter, Diirre und Hagelschlag zu
schiitzen.

Am Ostersonntag war Speiseweihe. Schinken, Eier, Salz und Brot, gebacke-
nes Osterlamm und Kree wurden geweiht. Von unseren Dienstboten bekam

jeder von den geweihten Speisen etwas zum Essen. Auch samtliche Tiere wur

den nicht vergessen; es gab fiir jeden ein Stuck geweihtes Brot, Salz und etwas

Kree. Die geweihten Eierschalen wurden gebiindelt und ein Stiick von der

Palmweihe in jedem Stall aufgehangt als Gliicksbringer im Stall.
Bei uns auf dem Hof war es ein alter Branch, daB fiir die Knechte am Oster

sonntag samtliche Eier, die die Hiihner am Ostersonntag legten, bestimmt
waren. Wir Kinder erhielten die Eier, die am Ostersamstag von den Hiihnem

gelegt wurden. Am Ostermontag bekamen dann die Dimen die Hiihnereier, die
an diesem Tag die Hiihner legten.

Mai.

Anfang Mai begann das Distelstechen. Das wurde meistens an sonnigen, scho-
nen Tagen gemacht. Es gab viel zu erzahlen, da bis zu sechs Leute auf einem
Acker waren. Es war eigentlich die schonste und ruhigste Arbeit auf dem Feld.

Auch ist es dann angegangen mit dem Freimachen vom Zuckerriibenunkraut.

In meiner Jugend haben wir mit dem Gaul und einem GraBler die Riiben durch-

gefahren. Es gab noch viel Handarbeit, bis man die Riiben unkrautfrei gehabt
hat. Hemach wurden die Riiben vereinzelt. Davor hat man aber die Zuckerrii-

ben mit der Handhacke durchgehackt. Die Frauen, Magde und Kinder, auch
ich selber, waren bei dem Riibenvereinzeln tagelang mit dabei, jede Reihe, auf
den Knien oder auf dem Arsch, die Felder auf- und abgekrochen. Es war eine
harte Knochenarbeit. Anschliefiend muBten auch die Kartoffeln mit dem

GraBler durchgefahren werden und hernach die Karoffelbifange frei von Un-
kraut gemacht werden. Bis auf Johanni (24. Juni) sol! die Kartoffel aufgeackert

52 Jahresbericht 1995/1996



sein, denn: „Nach Johanni will der Kartoffel seine Ruhe haben, urn ungestort
wachsen zu konnen."

Zwischenzeitlich kam auch das Pflanzenwetter mit viel Regen, und es wurden
dann die Futterruben auf Bifange mit einem bestimmten Abstand von den Dir-

nen gesteckt. Wenn es nach der Runkelrubenpflanzung nicht mehr regnete,
muBten wir die Pflanzen mit der Hand gieBen.

Zwischen Ostem und Pfmgsten ging der Herr Pfarrer mit seinem MeBmer von

Haus zu Haus und hat nachgeschaut, ob die erwachsenen Lent auch jeder in
der Osterbeichte war und einen Beichtzettel hatte. Einmal ist es vorgekommen,
daB ein Knecht keinen Beichtzettel hatte. Er hat dann schon auf Umwegen
einen kauflich hergebracht. Der Pfarrer hat sich dann mit meiner Mutter un-

terhalten, ob auch alle noch am Sonntag in die Kirch gehen und ob alle Leut

und Tiere gesund seien. Meine Mutter hat dem MeBmer Eier gegeben und auch

eine Spende fur die Kirch. Der Herr Hochwiirden, Herr Pfarrer hat fur uns Kin

der ein paar Heiligenbilder dagelassen.
Anfang Mai wurde fiir die Rinder mit der Griinfutterung angefangen. Gegen
4 Uhr in der Friihe ging der 3. Knecht zum Kleemahen aufs Feld. Mein Vater
fiihr gegen 5 Uhr mit einem Pferdegespann auf den Acker, um den Klee zu
holen. In der Zwischenzeit hatte unser Knecht mit der Sense den Klee bereits

gemaht. So brauchten wir nur zusammenzurechen und auf den Wagen zu la
den. Wir fuhren dann mit dem vollbeladenen Kleewagen nach Hause zur Fiit-

terung der Rinder. Nach ein paar Wochen, wenn der Klee etwas stammiger
wurde und zur Bliite kam, haben wir die Pferde auch mit Klee gefiittert. Nun

brauchten wir alle Tage 2 Fuhren frischen Klee und am Samstag sogar das
Doppelte. Da wir fiir 2 Tage Futter brauchten, wurde der Klee mit der Pfer-
demahmaschine abgemaht. Trotzdem war es eine schwere Arbeit in den Mor-

genstunden, das Futter fiir zwei Tage aufzuladen und heimzufahren. An-

schlieBend war dann Malzkaffeepause mit reichlicher Brotzeit

Juni.

Anfang Juni ging schon allm^lich die Heuemte los. Im Heumahen standen

friiher die Tagldhner meistens schon um 2 Uhr nachts auf und gingen auf die
Wiese. Es wurde mit der Sense gemaht. In meiner Jugend hatte man schon ein
Pferdegespann mit einer Grasmahmaschine. Das gemahte Gras wurde in den
kommenden Tagen mit dem Pferdewender ein paar Mai gewendet. Nach drei
Tagen war es meistens schon sehr trocken und durr. Es wurde dann auf
Schloen* zusammengerecht, mit der groBen Heugabel aufgespieBt und auf den
Pferdeheuwagen, wo ein Schlichter war, aufgeladen. Ein Heubauschen* neben
dem andem wurde fest hingesetzt. Zuletzt legte man einen Wischbaum* auf
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die Fuhre, der mit einem Sail festgezogen und am Wagen fast varknotat wurda.
Es gab bai dam sonnigan Wattar immar sahr viala Fiiagan und Bramsan, die
auf die Pfarda racht ainstachan und Blut aus dam Korpar saugtan. So waran

die Tiara immar sahr unruhig, und man konnta sia nicht mahr mit dan Zugaln
stillhaltan. Dashalb hatta maist ain Bub die Pfarda untar sich baim Aufladan

im Hau. Baim Haimfahran wurda auch vorsichtig gafahran, da ja die Faldwa-
ga sahr schlacht waran und das diirra Hau oft saitlich wagrutschta. Bis zu 6
Fuhran hattan wir oft aufgaladan. Zur Starkung gab as auf dam Fald aina kr^-

tiga Brotzait mit frischam, in Bis und Klaa gaktihltam Biar.
Maistans wurda das Hau arst am nachstan Tag abgaladan. Auch dies war aina

sahr schwara und aufwandiga Arbeit. Zunachst wurda aina Haugabal voll auf-

gaspiaBt, ain 2. Mann spiaBta dann auf dam Haustock noch ainmal auf und ain
3. Mann braitata dann auf dam Haustock das Hau ausainandar. Die Dim hatta

schliaBlich die Aufgaba das Hau fastzutratan. Insgasamt war as aina schwaiB-
traibanda Schwarstarbait.

Juli und August.

Droademt und Krummetzeit.

Enda Juli, Anfang August kam die Gatraidaarata. In mainar Kindhait haben
wir dan Roggan mit dam Wachlar* gaschnittan. In dar Regal waran 4 Sansan-
mahar, 4 Frauan zum Aufnahman, 3 Bandarmachar und 2 Garbanbindar mit
dar Rogganamta baschaftigt. Zum SchluB wurdan die Garban auf Mandl auf-
gastallt. Diasa bliaban dann maistans aina Wocha stahan. Danach wurdan die
Mandl auf ainan Laitarwagan galadan. Die Aufgabar mit dar langan, zwaizin-
kigan Droadgabal spiaBta die Garban auf dan Emtawagan und ain Schlichtar
richtata die Droadgarban auf dam Wagan an.
Eina wichtiga Aufgaba hatta baim Baladan dar Wagan dar Fiirifahrar*, dar
maistans ain Bub war und auf dam angaspanntan Pfard ritt. In mainar Jugand
fial diasa Aufgaba mir zu. Ich muBta die Zugtiara fast im Griff haban und von
Mandl zu Mandl langsam fahran bis dar Droadwagan voll baladan war. Main
Vatar, dar zgaganfuhr* und mit dam laaran Wagan zum Baladan kam, iibar-
nahm die fartiga Fuhra und brachta sia haim in dan Stadal, wo aina waitara
Gmppa das Droad in die Stadalviartal laarta, das im Winter dann mit dar
Draschmaschina gadroschan wurda. Die Garsta wurda auch noch zum Tail mit
dar Hand gamaht und auf dan Bodan galagt. Nach ain paar Tagan, wann as
nicht ragnata und trockan war, wurda die Garsta aufgasammalt und auf Stroh-
bandar, die im Winter gamacht wurdan, aufgalagt. Vor dam Aufsammaln wur
dan die Strohbandar bai uns im Saalbach aingataucht, damit sia durch das Was-
ser stabil warden.
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Den Hafer und den Weizen haben wir schon mil einem sogenannten Ableger

gemaht. Aus dem gemahten Weizen konnle man die Bander zum Aufsammeln
machen. Es waren einige Frauen zum Bandermachen und zum Aufsammeln,

sowie einige Manner zum Garbenbinden eingeteilt. Auch der Weizen wurde
zu Mandln aufgestellt und nach eiwa einer Woche zum Hof gefahren. Einen
Teil drosch man sofort mil der Dreschmaschine, den Rest dann im Herbst oder

in den Wintermonalen. Diese Arbeit war sehr staubig. Vom gedroschenen

Droad wurde ein groBer Teil auf den Droadboden getragen und dann erst im

Marz Oder April verkauft.

Beim Haferdreschen ist es ofters vorgekommen, daB der erste RoBknecht ei

nige Sacke Hafer unter die RoBheim verschwinden lieB. Die Rdsser haben
dann den Hafer spater heimlich zur Fiitterung zusatzlich bekommen. Das

Stroh, das aus der ~

Dreschmaschine kam, « t
wurde wieder zusam- . >

mengebunden und in I ^
der Scheune gelagert,
bis man es brauchte zur 1 ^
Fiitterung Oder zur Ein- 1streu. Die abgetrennten [" /ft | | •
auch die Omen* von CjeS!! ; ' M J ■'
den ausgedroschenen . vJ|^HL£d|||
Ahren wurden

des Kuhstalles

groBen

Kleegersten-

emte einem von 4

Pferden gezogenen m ■

Bindemaher auf dem ^ ip I
Lindlacker am Salva-

werk. Ich war damals 'V 'O^jSpe
11 Jahre alt und mil !?_

dabei zum Bindema- Abb.: Erntedankritt. 1936

hen. Abwechselnd Vor dem Pfarrhof zieht das Vierergespann des Am-

muBte ich auch die merbauern vorbei.
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Pferde fiihren. Es war sehr schones Wetter. Die gemahte und gebundene Klee-
gerste wurde am nachsten Tag auf Mandl gestellt. Hemach kam aber ein Ge-

witterregen und es regnete ununterbrochen 10 Tage lang. Nach dieser Regen-
zeit stellten wir fest, daB die Gerste mit dem eingebundenen Klee faulig ge-
worden war und so nicht mehr trocknen konnte. Wir ieisteten eine Arbeit, die

eigentlich umsonst war, aber wir konnten die 10 Tagwerk Kleegerste doch
nicht verfaulen lassen. Wir muBten die ganzen auf Mandln gestellten Ger-

stengarben wieder aufschneiden und zum Trocknen auseinander legen. Auch
muBte die Gerste spater noch umgedreht werden, damit die andere Seite auch

trocknen konnte. Nach zwei Tagen war alles wieder soweit trocken, daB man

die Kleegerste wieder aufsammeln, auf Strickbander legen und binden, her-

nach auf Wagen laden und heimfahren konnte.

Jahrlich bei der letzten Getreidefuhre nach der Emte stellten wir ein Getrei-

demandl auf den Wagen als Symbol, daB die jeweilige Getreideemte beendet

sei. Es gab dann ein kleines Emtedankfest auf dem Hof. Oft waren bis zu 20

Personen beteiligt. In der Bauemstube wurde ein 50-LiterfaB Bier angezapft.
Dazu gab es ein Festessen. Auch wurden Schmalzkiichel gebacken. Ein Zieh-

harmonikaspieler war meist auch unter den Gasten und spielte lustige Lieder.

Mein Vater war immer sehr ffoh und gliicklich, wenn alles bei der Emte gut
abgelaufen war. Die Getreideemte dauerte damals 4 bis 5 Wochen und fiir
jeden Dienstboten gab es ein zusatzliches Emtegeld.

Nach der Getreideemte wurde der Mist und der Odel auf die Felder gefahren
und samtliche abgeemteten Getreidefelder von einem mit Pferden gezogenen
zweischarigen Schalpflug flach durchgeackert.

Es kam dann die Zeit, daB man den zweiten Schnitt der Wiesen mahte, die

Krummetzeit. Es lief so ahnlich wie bei der Heuemte ab: Mahen, Wenden und

Heimfahren.

Nach dem Krieg breitete sich eine bis dahin unbekannte Plage iiber das Kar-

toffelland aus. Wie man damals sagte, wurden Kartoffelkafer von feindlichen
Flugzeugen aus abgeworfen. Diese Viecher vermehrten sich sehr schnell. Die
Kartofifelstauden waren oft ganz kahl gefressen. Aus der Not heraus wurden

sogar ganze Schulklassen zum Abklauben der Kartoffelkafer eingesetzt. Jeder
hatte ein Schraubglas dabei. In dieses kamen die ekligen Larven und Kafer hin-
ein. Zuhause wurden sie dann den Huhnem zum FraB vorgeworfen. Die Hiih-

ner waren ganz gierig auf diese Biester.
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September und Oktober.

Hopfenzupferzeit: In Mainburg batten wir einen Onkel, der viel Hopfen an-
baute. Wahrend des Krieges muBten wir Kinder bei ihm Hopfen zupfen. Spa-
ter war ich bei ihm ein paar Mai als Hopfenzupfermeister angestellt, der die
Aufsicht uber die ganzen Hopfenzupferleute und die MeBkontrolIe fiir den ge-
zupften Hopfen hatte. Der Arbeitstag war sehr lang. In der Friih, wenn es noch
dunkel war, ging es bereits zum Hopfengarten. Auch iiber Mittag blieben wir
drauBen und abends, wenn es bereits dunkel war, kamen wir erst nach Hause.

Brotzeiten und Mittagessen gab es im Hopfengarten und abends gab es noch
eine kraftige Mahlzeit mit Bier und allerlei anderen Getranken.

Nach der Getreideemte kam die Kartoffeiemte. Merklich kiirzer wurden nun

dieTage. Die Erdapfel sind mit dem Kartoffelpflug ausgeackert worden. Unser
ganzes Gesinde mit Bauer, Bauerin, Kindem und einigen Taglohnerfrauen war
mehrere Tage mit dem Erdapfelklauben beschaftigt. Die Kartoffein wurden in
Korbe geklaubt und auf den Wagen geschiittet. Bis zu 3 Fuhren batten wir oft

an einem Nachmittag zusammengebracht. Abends wurden noch einige Fuh
ren, bis es dunkel war, in den Keller abgeladen, der Rest wurde am kommen-

den Tag im Hof gelagert.

Auf den Kartoffel- und Kleefeldem wurde anschlieBend Weizen gesat.
Als Kinder batten wir immer ja auch mit dem abgediirrten Kartoffelkraut ein
Feuer machen diirfen. Es wurden Erdapfel ins Feuer geworfen. Nach einiger
Zeit im Feuer waren sie braungebacken und man konnte sie dann essen. Mit

Salz waren sie sehr geschmackvoll.

Die Futter- und Zuckerrubenemte war nun auch schon da. Zuerst kamen die

Futterriiben dran. Mit der Hand wurden sie rausgezogen und mit einer Hacke
das Blattzeug abgeschlagen, hemach auf die Wagen gelagen. Der eine Teil
wurde gleich im Hof gelagert fiir die FUtterung, der andere Teil am Feldrand
an einer Miete abgeladen. Spater wurden sie mit Erde winterfest und frostsi-
cher zugedeckt. Im Februar und Miirz wurden sie dann aus der Miete rausge-
macht und heimgefahren zur FUtterung im Rinderstall.

Die Zuckerrubenemte begann mit dem Rubenkraut abschippen. Das ge-
schippte Kraut wurde mit der Handgabel auf Wagen aufgeladen und zur FUt
terung zum Hof gefahren. Dann wurden die RUben mit Pferden vor einem
ZuckerrUbengabelpflug rausgeackert, mit dem Messer abgeputzt und auf
Wagen oder Haufen geworfen. SchlieBlich wurden sie zum Bahnhof gefahren,
in groBe RUbenwaggons umgeladen und dann mit der Dampflok zur ZuckerrU-
benfabrik nach Regensburg transportiert.
1940 war ein sehr regenreicher Herbst. Die Felder waren fast nicht mehr be-
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fahrbar. Die Ruben konnten kaum noch rausgeackert werden. Fiir unsem

Acker an der Hausen* bekamen wir 20 franzosische Kriegsgefangene ein-

schlieBlich einem Wehrmachtsposten am Feld, die die Ruben mit dem Rti-

benstecker mit der Hand rausmachten. AnschlieBend wurde, soweit es die Wit-

terung zulieB, der Weizen bei den Futter- und Zuckerriibenfeldem gesat.

Kirchweih.

Ein richtiger Kirta* dauert Sonnta, Monda und Irda*. Er ko si a schika

bis zum Miga*.

Auf Kirchweih waren 3 Tage Tanzmusik gewesen. Man hot sich scho den gan-

zen Sommer auf Kirta gefreut. Es war die Einleitung fiir die kommende Tanz-
zeit. Da hom die Knechte bei den Bauem wo sie waren ihre Dim zum Tanzen

fuhren mussen.Auf Kirchweih waren die Anten auch schon schlachtreif, und

so gab es iiber Kirchweih einen saftigen Antenbraten. Auch wurden Schmalz-
kiichel gebacken. Am Kirta Miga hot ma dann gsunga: „Auwe, Auwe, der
Kirta is hie, mir hom uns scho die ganze Zeit auf den Kirta gfreit und jetzt is

a wieda hie. Auwe, Auwe, der Kirta is hie."

So lange noch sonniges Wetter war, hatten wir einige Tage mit dem Holz zu
tun, das den Sommer iiber im Freien zum Trocknen war. In iiberdachten Holz-

legen wurde es eingeschlichtet, um trockenes Heizmaterial fiir den konmien-
den Winter zu haben.

November.

Krautzeit und Schlacbtzeit.

Das Kraut wurde vom Feld zum Hof heimgefahren, hemach der Krautkopf von
den Blattem getrennt und der Grichel* aus dem festen Kopf rausgemacht, in
die Bauemstube hereingetragen und fein sauberlich aufgeschlichtet. Nach ei-
nigen Tagen kam der Schullerwastl' mit dem Krauthobler, der dann das WeiB-
kraut einhobelte. Schiisselweise wurde nun das geschnittene Kraut in die vor-

bereiteten Krautbrenten* gekippt. Zwischendurch streute man abwechselnd
eine Handvoll Salz und etwas Kiimmel hinein. Nun lag es an dem Krautein-

treter, daB er es schaffte, viel Saft heraus zu treten. Quo!! und spritzte der Saft
zwischen den Zehen war das Schlimmste geschafft. Aber keine Bedenken! Die
FiiBe von dem Krauteintreter, der ich auch oft war, wurden vorher sehr sauber
unter Aufsicht der Eltem gewaschen und geschrubbt. War dann das KrautfaB
voll, stand man bis iiber die Knochel in dem Krautsaft. AnschlieBend kamen

dann passende Bretter drauf und zum Einschweren noch ein sauber gewa-
schener Bruchstein. Nach einigen Wochen war das Kraut durchgegoren; es war
ein geschatztes Gmndnahmngsmittel fiir die Wintermonate.
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Nach dem Krautverrichten wurde der angefallene Mist vor dem Winter noch

einmal ausgefahren. Der Tagwerker und der Mitterknecht luden ihn auf den
Mistwagen auf, der 1. Knecht fiihr diesen dann auf den bestimmten Acker und

zog ihn mit dem Misthaken auf kleinere Haufen. Mein Vater war der Zgegn-

fahrer, der immer wieder einen vollen Mistwagen brachte und den leeren Wa-

gen zum Beladen wieder nach Hause fuhr. Wahrenddessen wurden die klei-

nen Dunghaufen von der Dim breitflachig auseinander gestreut. Zum SchluB

wurde der Mist eingeackert. Auch wurde der Odel auf dem Acker nochmals

ausgefahren. Die letzte Arbeit auf dem Feld war das Zsamackem. Da wurde

das iibrige Feld fertig mit den Pferden gepflugt. Da lagen nun die Schollen iiber

den Winter zum Einfrieren bereit, damit im nachsten Friihjahr wieder eine neue

Saat gesat werden konnte. Man war inuner sehr ffoh; wenn so ein Ackerbau-

emjahr endlich voruber war.
Auf Martini (11. November) wurde das erste Mai wieder geschlachtet nach

einem arbeitsreichen Jahr. Damals hatte man ja noch keine Kiihl- und Ge-

friertmhen, daher muBte man auf die kalte Jahreszeit warten. Beim Schlacht-

fest war man sehr groBziigig und freigebend. Die Taglohner, die uber den Sum
mer bei uns gearbeitet batten, bekamen jeder etwas Fieisch und Wurst. In den

nachsten Wochen wurden auch einige schwere Schweine geschlachtet. Das
Fieisch legte man 4 Wochen in die Sur und raucherte es anschlieBend, damit

man fUr den Summer ein geselchtes Fieisch hatte. Auf Weihnachten hemm
wurde auch eine Kuh geschlachtet und dann lauter Hartwiirste gemacht.

Dezember.

Kommt der Winter, geht das Heizen an.
Bevor der Winter und der Frost kamen, ging's nun in den Wald. Es wurden

Baumstocke ausgegraben und zerkeilt. Ebenso zog man im Staatswald Fich-

tenaste und Buchenstauden auf Haufen zusammen. Vom Forster wurden sie

dann geschatzt und man durfte sie dann heimfahren. Auch machten wir in un-

serem eigenen Wald eine Durchforstung und fiihren Holz heim. Mit dieser

Holzarbeit war man den ganzen Winter beschaftigt. In meiner Kindheit war es
noch ublich, daB wir bei unsrer Wiese in der Nahe der Badermiihle Torf gesto-
chen haben. Der Torf ist iiber zwei Summer in einer Freilufthutten zum Trock-

nen aufgeschlichtet wurden. Im Winter wurde der jeweils altere Teil mit einem
Pferdeschlittengespann zum Hof gefahren. Ich durfte damals bereits auf dem

Gespann mitfahren. Der Torf wurde zum Heizen fur den Kartoffeldampfer her-
genommen. In der Buchfiihrung meines Vaters ist im Juni 1924 sugar noch eine
Abrechnung ersichtlich. Ein im Akkord arbeitender Torfstecher aus Karlshuld,
der Johann Breimer hieB, erhielt fiir 24 000 Stuck Torf insgesamt 18 Mark.
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Weihnachtszeit.

Vor Weihnachten ist man meist schon fertig gewesen mit dem Droaddreschen.
Die Gerstenkomer sind gleich verkauft worden zum Bierbrauen. Den Weizen
hom ma aufm Buckel im Sack in den Droadboden raufgetragen. Der ist erst

im Friihjahr verkauft worden. Die letzte Arbeit vor Weihnachten war dann
noch den Kleesamen reiben. Es war eine recht staubige Angelegenheit, und mit

der Windmiihle muBten die kleinen Kleesamenkomer fein sauberlich gereinigt

werden.

Die Tage warden kiirzer und kalter und es gab ja immer viel Schnee, bis end-
lich der Heilige Abend kam. Der Christbaum wurde mit bunten Glaskugein,
mit goldenen Ketten, mit Marzipan, Platzerln und Apfeln behangt. Bin Krip-
perl wurde davor gestellt. Wir Kinder haben dann ein Biischel Heu vor unse-
rem Haus aufgehangt fiir den Esel, der den Schlitten mit den Geschenken des
Christkindls zog, damit er etwas zu fressen hatte und moglichst lange vor un-
serem Haus stehenbleiben konnte zum Entladen von moglichst vielen Ge

schenken.

Am Heiligen Abend ist man schon friiher in den Stall gegangen, und wenn man
mit den Viehfiittem fertig war, hat man das Sonntagsgwand angezogen. End-
lich war's dann so weit, dann hat das Glockerl schon gelaut und das Christ-

kindl war dann schon da. Von uns Kindem hat jedes ein kleines Spielsach, Plat-
zerl, Niisse, Apfel und a weng SiiBigkeiten gekriegt. Von den Dienstboten hat
auch jeder einen Teller voll Platzerl, einen Stollen und ein paar Niisse be-
kommen. Zusatzlich gab es fiir jeden was zum Anziehen. Die Dienstboten er-
hielten meist ein Gewand oder Bettwasche oder ein Paar Schuhe. Meine GroB-

mutter hat fast fiir jeden aus selbstgesponnenen Faden selbstgestrickte Schaf-
wollsocken hergeschenkt.

Nach der Bescherung saBen wir dann alle gemiitlich am knistemden Kachel-
ofen in der Bauemstube. Die Kerzen am Christbaum sind anzunden worden

und meine Mutter hat einen groBen Topf Tee hergetragen. Der hat uns mit den
Platzerln und Stollen sehr gut geschmeckt. Mein Vater las dann aus dem ka-
tholischen Christenbuch *Wege zu Gott' einige Abschnitte vom Fest der Ge-
burt des Herm vor. Spater, gegen 11 in der Nacht, hat man sich dann zum Gang
in die Christmetten fertig gemacht.
„Oans muB daheim bleibn, zum Hiiten von Haus und Vieh im Stall", das war
mein Vater seine Mettenwacht. Meine GroBmutter erz^lte uns Kindem, daB

wahrend der Wandlung in der Christmettennacht, wenn man sich bei den RoB
unter den Futterbarren legt, dann hort man die RoB reden iiber den Bauem und
seine Knecht, wenn sie nicht gut behandelt und gefiittert haben iibers Jahr.
War dann die Christmetten aus, so haben wir uns unter dem Heimgehen von
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der Kirche schon auf die Mettenwtirscht gefreut. Mein Vater hatte wahrend sei

ner Mettenwacht die Bauernwiirste gekocht, die es dann mit Sauerkraut zu

essen gab.

Januar.

Pauli Bekehr, halb Winter bin, halb Winter her. Wenn's regnet und
schneit, viel teuers Getreid.

Am 25. Januai- hatte der Bauer in seine Scheune zu schaun, ob seine Vorrate

noch uber den Winter reichten. Er sollte etwa noch die Halfte seiner Winter-

vorrate zur Fiitterung in der Scheune haben. War der VoiTat schon weit ge-
schrumpft, wurde es nun Zeit zum Dazukaufen.

So kam dann wieder der LichtmeBtag. Er war der ersehnte Jahreszahltag fiir
die Dienstboten. Hier erhielten sie ihren wohlverdienten Lohn fiir das abge-
laufene Jahr, denn sie hatten meistens einen Tell bei meinem Vater ruhen las-

sen. An diesem Tag wurden auch die Kerzen geweiht, und es gab den Licht-

meBmarkt zum Einkaufen. Wem es von den Dienstboten anstand, der konnte

seinen Arbeitsplatz bei einem anderen Bauern suchen.

„H6int is LichtmeO, da is mei Jahr aus, da nimm i mci Ranzerl und mach

a kloins Tanzerl und geh beim Tor naus. Pfuat euch Gott a!Ie mitanand."

•.V

Abb.: Vor dem Hof. 1916

Martin und Anna Mayer mit Kindem Balbina und Max und vier Dienstboten.
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Unsere Dienstboten.

Bis zum Kriegsausbnich 1939 hatten wir 6 Dienstboten bei uns im Hof. Alle
Tage saBen damit 16 Personen bei der Mahlzeit am Tisch: meine GroBmutter,
meine Eltem, 6 Kinder, eine Kindsmagd, die ab Mittag auch am Hof war, und
unsere 6 Dienstboten.

Der 1. Knecht, der RoBknecht, hatte den RoBstall unter sich. Er war zustandig

fiir die Fiitterung und fur die Pflege der Pferde. Die Pferde bekamen zum Fres-
sen Krummet mit Haferstroh gemischt und geschnitten, die sogenannte RoB-
heim. Diese wurde mit einem Wandl den Pferden mit etwas Hafer und Zucker-

riibenschnitzel und a weng Wasser beigemischt. Es gab mit dem RoBheimge-
misch 3 Gange in etwa einer Stunde. Je nach schwerer Arbeit bei den Pferden
einen Zuschlag mit gequetschtem Hafer, hemach bekamen die Pferde Heu zu
ffessen. Die Futterzeit dauerte etwa 2 Stunden. In der Friih, am Mittag und am

Abend konnten sie Heu fressen nach Belieben. Unter der Futterzeit wurden die

Pferde morgens und mittags mit Striegel und Kardatsche vom RoBknecht ge-
putzt. Wir hatten meistens 2 schwere Arbeitspferde, 4 Zuchtstuten, einen Lauf-
gaul und 2 bis 3 Fohlen. Und so konnten wir drei mal zwei Pferde einspannen,
das gab dann 3 Gespanne fiir die Feldarbeit.
Der 2. Knecht, der Mitterknecht, war zustandig fur das Ausmisten und fiir die
Einstreu mit frischem Stroh. Er muBte das Heu und die RoBheim fiir die Pfer

de herrichten. Den Hafer brachte mein Vater in den Stall.

Der 3. Knecht, ein Tagwerker, war fiir den AuBenbereich zustandig. Im Sum
mer muBte er den Klee mit der Sense mahen und in der restlichen Jahreszeit
war er mit den Fuhrpark und mit dem Holzherrichten beschaftigt. Die Holz-
raderwagen hatten ja noch keine Kugellager und so muBten sie fast alle Tage
mit einer extra zahen Wagenschmiere abgeschmiert werden.

Die 1. Magd, eine Schweizerin, hatte den Rinderstall unter sich und war ver-
antwortlich fur das Melken, Ausmisten sowie fur Einstreu und Futterung.
Auch war sie alleine zustandig fur die Pflege der Rinder. In den Sommermo-
naten wurde fiir den Rinderstall frischer Klee oder Riibenblatter gefiittert, in

den Wintermonaten gab es Futterriiben und Zuckerriibenschnitzel, zum Teil
auch Melasse und zur Sattigung Cod und Stroh. Die Schweizerin muBte auBer-
dem die Kiihe mit der Hand melken. Wir hatten damals 10 Kiihe zum Melken

und etwa 12 bis 15 Jungrinder. Die Schweizerin war deshalb nur in der Haupt-
saison nachmittags im Feld mitbeschaftigt.
Die 2. Magd, die Saudim, hatte den Saustall unter sich. Sie muBte sich um das
Ausmisten und die Einstreu kiimmem sowie fiir die Futterung. Wir hatten da-
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mals noch in der Kuche einen Trog stehen, wo das Abspiilwasser und die
Kiichenabfalle hineinkamen. Das Kiichenabwasser wurde dann von der Kuche

in den Saustall getragen. Dort wurde noch ein wenig Getreideschrot dazuge-
mischt und dies zur Fiitterung der Sauen hergenommen.
Die 3. Magd, die Hausdim, war fur den Haushalt und als Kiichenhilfe be-
stimmt. Sie brauchte meistens erst nachmittags auf dem Feld arbeiten.

Die Knechte batten ihren Schlafraum im Nebengebaude oberhalb des Stalles,

wahrend die Magde im ersten Stock in unserm Wohnhaus schliefen.
Jeden Montag war Waschtag bei uns. Die Saudim und die Hausmagd waren
meistens den ganzen Tag mit der Wasche beschaftigt. Man muBte ja alles mit
der Hand bursten und spiilen, es gab ja damals noch keine Waschmaschine.
Fiir die Dimen und Knechte gab es unterm Jahr ein paar Mai Kleidungsstucke.
Verkaufte meine Mutter auf dem Saumarkt in Ingolstadt Ferkel, so wurde

etwas mitgebracht, entweder fur die Magde ein Kleid oder eine Schurze, fur
die Knechte ein Hemd, Schuhe, Socken oder einen Schaber*.

Entlohnung der Dienstboten vom Februar 1934 bis Februar 1935 nach der Hof-
buchfuhrung, Monatslohne:

RoBknecht: 25 M;

Mitterknecht: 20 M;

Tagwerker: 22 M;

1. Magd: 20 M;

2. Magd: 18 M;

3. Magd: 12 M;

Kindsmagd: 3 M.

Mein Vater zahlte fiir das Jahr 1934 fiir die Knechte und Dimen insgesamt

289,50 M fiir Invaliditatsmarken und fiir die Krankenkasse 162,71 M.

Flurer, Holzhiiter und Nachtwachter.

Den Flurer hat es wohl immer schon gegeben. Er hatte die Aufgabe, wahrend

der Sommermonate aufzupassen und sich umzuschauen, daB nichts von den
Feldfriichten gestohlen wurde. Die Getreidefelder wurden in den Kriegsjah-
ren bis zur Wahrungsreform 1948 von den Arbeiterleuten abgeahrt. Sie sam-
melten die Ahren, die auf dem Acker liegengeblieben waren. Zu Hause wur

den sie dann abgerieben und zur Miihle gebracht, um etwas Mehl einzutau-

schen. Der Flurer paBte dabei auf, daB die Sammler die Ahren nicht von den

aufgestellten Getreidemandln abschnitten. Bei der Kartoffelemte war es ahn-

lich; man durfte erst nachklauben, wenn die Erdapfel aufgeklaubt waren. Der
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Josef Zacherl, Nachtwachter. Franz Mayer, Holzhuter.

letzte Flurer, der in Kdsching seinen Dienst machte, war Ferdinand Probst bis
Ende 1953.

Der Holzhuter kam mit dem Privatwald vor 175 Jahren. Er war das ganze Jahr

im KoschingerWald unterwegs um sich umzusehen, damit kein Diebstahl vor-
kam. Er kannte den ganzen Koschinger Bauernwald sowie auch jede Grenze
zwischen den Grundstucksbesitzem und wuBte auch, wem jeweils das Wald-

grundstUck gehorte. Bis in die Fiinfzigerjahre haben fast alle Leute Holz im

Wald gesammelt, da es fast keine Kohien zu kaufen gab. Das Brennmaterial

wurde zum Teil mit der Schubkarre oder mit dem Holzwagerl selbst vom Wald

heimgezogen, um in den Wintermonaten nicht frieren zu miissen. Der Wald-

hiiter kontrollierte die Holzsammler, daB diese nur das dUrre und bis zu 8 cm

starke Holz abholzten und mit nach Hause fuhren. Der letzte Holzhuter, den

es in Kosching gab, war Franz Mayer, Schwerkriegsverletzter. Im Krieg hatte

er an beiden Hiinden die Finger verloren. In den Wintermonaten, wenn wir im

Wald arbeiteten, besuchte er uns oft in der Mittagszeit, wenn wir ein Feuer

machten. Er warmte sich ein wenig am Feuer und machte mit uns Mittag. Her-

nach gab er mir oft eine Anleitung, wie man einen groBen Baum zum Fallen

bringt. Ich war damals noch nicht so in der Waldarbeit eingearbeitet. Dann ging
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er wieder mit eiligen Schritten durch

den Wald und horchte und schaute

bei seinen Streifzugen, ob as nichts

Verdachtiges gabe. So ging er taglich

mehrere Kilometer im Wald herum.

Seine letzte Dienstzeit endete 1961.

Einen Nachtwachter hatte der Markt

■HjlB immer; es gab ihn in Kosching noch
■ir M bis in unsereZeil. Der Nachtwachter
W  ' hatte einen holzemen Wachterstab,
■rf'" ' dieser war etwa 2 Meter lang und an
Bp ^ W i der Spitze beschlagen. Der Nacht-
W  W ^ ' I wachterging, wennesdunkel warim
f j ^ . 1 Ort auf und ab. Mit seiner Hellebar-

1  schaute er nach, daB sich kein Ge-
:  sindelherumtrieb.AuchpaBteerauf,
\  Jl: daB sich kein Feuer ent-ziindete.
Ferdinand Probst, Flurer. Auch horchte er im Vorbeigehen in

die Stalle hinein, ob alles friedlich
sei. Wenn dann die Turmuhr die ganze Stunde anschlug, dann sagte der Nacht
wachter jeweils seinen Spruch: „Liebe Leut, laBt euch sagen, unsere Uhr hat
12 geschlagen. Bewart das Feuer und das Licht, daB unserm Markt kein Leid
geschied."
Ich persdnlich bin dem Nachtwachter ein paarmal bei Nacht begegnet, wie ich
mit der Leiter unterm Arm zum Kammerfensterln gegangen bin, um ein Miidel
bei Nacht aufzuwecken von ihrem Schlaf. Der Wachter hat uns Burschen wohl
gesehen, was wir da machen mit der Leiter. Er hat uns aber nicht angespro-
chen und nicht gestort und ging mit seiner Hellebarde weiter. Der letzte Kb-
schinger Nachtwachter war Josef Zacherl bis zum Januar 1958.

Glossar

Ehalten Dienstboten

Dim Magd; naheres unten
Haftgeld Geld, das zur Besieglung eines geschlossenen Vertrages

gezahit wird.
Schlenkelweih Schlenkelweil: Zeit zwischen Dienstende und Neuan-

tritt.

RoBheim; Kuhheim -heim; -halm: Stroh, syn. Putter od. Streu
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Krummet

Kirm

Grafielschneutt

Beischell

Bifang

Loas

Seebervater

Schweizer

Seelbach

Miehling

Schloen

Heubauschn

Wischbaum

Wachler

Fiirifahrer

Zgegenfahrer

Droad

Cod

Omen

Salvatorweg

An der Hausen

Kiita

Irda

Miga

Grichel

Schullerwastl

Krautbrente

Schaber

Grumet: Griinmahd; Nachheu.

Kerb; (Rucken)trage.

Geschnittenes aus Zweigen od. Reisig.

Buschel

durch zweiseitiges Anackem aufgehaufeltes Langbeet.

Mutterschwein.

Josef Huber, Besitzer des Seeberhofs, HsNr. 94.

Melker

Abschnitt des Gemeindebachs beim Gasthaus Seel, Un-

tere MarktstraBe

Wasser (schwimm) pflanze; Entengriitze, Wasserlinse.

langgestreckte Haufen, die beim ersten Zusammenfas-

sen des Heus entstehen.

Heubuschen, -ballen.

Wieschbaum: Heubaum.

Fangkorb; Sense mit - .

Vor-, Vomheranfahrer.

„Pendler" zwischen Hof und Feldem.

Getreide.

Gsod: Gesott: Abfall von ausgedrochenem Getreide

auch Hacksel.

Am: das, was vom Getreide beim Dreschen wegfliegt,

haufig auch fiir Spreu.
Weg uber Helmannsberg nach Bettbrunn (St. Salvator).
Flurstuck im Norden zum Wald bin.

Kirch(weih)tag.

Ertag, Erchtag, Eritag: Dienstag.
Mitka, Micka: Mitt(wochen)tag.

Krickel: barter Kern, Strunk im Krautkopf.

Sebastian Scbuller (1878-1965): Gemeindediener, Aus-

rufer, Krautscbneider.

KrautfaB. Brente: HolzgefaB mit geraden Wanden.
Scbaube: Kittel, Rock aucb Scburze.
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Otto Friihmorgen

Der Markt Kosching vom Ende des
Ersten Weltkrieges bis zur Machtergreifung
durch die Nationalsozialisten (1918 -1933)

Bei der Erforschung der Geschichte unseres Marktes stoBt man immer wieder
auf Epochen, die noch nicht lange vergangen sind und iiber die wir trotzdem
nicht allzuviel wissen. Dazu gehort auch die Weimarer Republik, also die Zeit
vom Ende des 1. Weltkrieges und der Monarchien in Deutschland bis zur

Machtergreifung durch die Nationalsozialistische Partei.
Seit der Wiedererdffnung des Gemeindearchivs steht dem Forscher eine Fulle
von Dokumenten, Rechnungen, personlichen Aufzeichnungen und vor allem
auch der „K6schinger Anzeiger" fiir die Jahre 1920 bis 1928 zur Verfugung.
Deshalb erscheint es sinnvoll, erst jetzt diese Zeit genauer unter die Lupe zu
nehmen.

Ich werde meine Untersuchungen in 4 Teile gliedem:
- die politische Entwicklung
- Kirche, Vereine, Schulen

- wirtschaftliche Entwicklung
- Ende der Demokratie

1. Die politische Entwicklung
Mit dem Jahr 1918 endet auch die Amtszeit von Burgermeister Josef Meier.
Bereits im Oktober hatte er den Gemeinderat um die vorzeitige Entbindung
von seinem Amt gebeten, da er 65 Jahre alt und 25 Jahre im Amt war. In der

Zwischenzeit war die Revolution in Deutschland ausgebrochen, die Wittels-
bacher schon am 7. November 1918 gestiirzt. Damit endete die Herrschaft die-
ser Dynastie in Bayem nach uber 700 Jahren. Am 11. November unterzeich-
neten die Deutschen im Wald von Compiegne die Kapitulation. Schon am 14.
November erreichten die revolutionaren Ereignisse den Markt Kosching. Der
Gemeinderat wahlte einen Arbeiter- und Bauemrat, der aus sechs Mitgliedem
bestand. Am 6. Dezember verliehen der GemeindeausschuB und die Gemein-

deversammlung einstimmig dem scheidenden Biirgermeister Meier in An-
erkennung seiner treuen und aufopfemden Amtsfuhrung das Ehrenbtirger-
recht. Die „Ingolstadter Zeitung" schreibt dariiber am 8. Januar 1919:

„Mit ihm scheidet aus der Marktgemeindeverwaltung ein Mann, der durch
sein schlichtes, grundehrliches Wesen, durch eine aufierordentUch selbstlose
und uneigennutzige Amtsfuhrung und ein stets bis zur Grenze des Mdglichen
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gehendes freundliches Entgegenkommen gegeniiber der Biirgerschaft, sich
und der Gememde ein bleibendes Denkmal gesetzt hat. Der Dank der Ge-

meinde fund durch einstimmige Verleihung des EhrenbUrgerrechts an den
Scheidenden dufieren Aiisdruck."

WenigeTage spater, am 5. Janu-

ar 1919, wurde bei einer auBer-

ordentlichen Biirgermeister-

m  wahl mit groBer Slimmenmehr-

heit der Architekt Anton Lindl

f  ft zum neuen Biirgermeister ge-

V- wahlt. Dazu schreibt ebenfalls
.  die „Ingolstadter Zeitung":

„HermLind} gehtderRiifeines

^  fiir das Wohl der Biirgerschaft
be-

stens

das Gemeindeschifflein

selbstbewiifit

Anton

Josef Meier, Zachasen (1853-1935) war der Sohn des Dr. Anton

Burgermeistervon 1894bis 1918. Lindl (1850-1918), der von
1884 an praktischer Arzt und

Distriktsarzt in Kosching war. 1909 wurde er fiir sein 25jahriges Wirken am

Ort von der Marktgemeinde geehrt. (Siehe Bild Seite 85)

Josef Meier, Zachasen (1853-1935)

Burgermeistervon 1894 bis 1918.

Wichtige Ereignisse wahrend seiner Uber 7-jahrigen Amtszeit waren:
• August 1919: Griindung einer Ortswehr zum Schutz gegen Unruhen und

Raub

• Marz 1920: Feierlicher Empfang der Kriegsgefangenen

• Juli 1920: Rucktritt des Marktgemeinderats

• Februar 1921: Einstellung aller Lustbarkeiten wegen der ungeheueren For-

derung des Feindes in Hohe von 226 Milliarden Goldmark
• Marz 1923: Protest auf dem Marktplatz unter Fuhrung des 1. Biirgermei-

sters gegen die Ruhrbesetzung durch Franzosen und Belgier
• Juni 1923: Zum ersten Mai marschieren geschlossen Nationalsozialisten

durch unseren Markt

• Fehruar 1926: Amtsenthebung von Burgenneister Anton Lindl
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Die Nachricht von der Amtsenthebung des 1. Burgermeisters schlug wohl bei
vielen Koschingem wie eine Bombe ein. Sie konnten daruber im „Ingolstad-
ter Tagblatt" lesen:

„BURGERME1STER UNDL VOM AMTSUSPENDIERT.

Wie uns soeben telephonisch wurde ist der BUrgermeister von Kosching, Anton
Lindl, gestem von derRegierung seines Amtes bis aufweiteres enthoben wor-

den. Gegen Lindl wurde ein Disziplinarveifahren eingeleitet und es weilt zur

Zeit eine aus Bezirksbeamten bestehende Kommission in Kosching mit den
Auftrage, die Amtsgeschdfte Lindls, speziell die Finanzgebarung der Gemein-

de einer eingehenden Prufung zu unterziehen."

Diese Prufung beginnt am 15. Marz 1926 unter der Leitung des Oberrech-
nungskommissars Felix Brummer. Er untersucht den Bargeldbestand, das Ge-
meindevermogen, die Schulden, Gemeindeumlagen und auch das Personal der
Marktgemeinde. Neben dem BUrgermeister, der damals ein monatliches Ge-
halt von 125,- Mark bezieht, sind folgende Personen beschaftigt:
- Oberassistent Fischer als Gemeindesekretar und Gemeindekassier

- Kanzleigehilfin Nursch

- Polizeiwachtmeister Hollacher

- Feldhuter Probst

- GemeindestraBenwarter Forster

- Nachtwachter Hellmeier und Bauer

- Waldhuter Gramann

- 2 arme Schulschwestem der Kinderbewahranstalt

-1 Handarbeitslehrerin in der Madchenschule

Am 10. April werden die Prufimgsverhandlungen abgeschlossen. Gemeinde
sekretar Fischer erklart sich schon vorher bereit, den sich zu seinen Lasten er-

rechneten Fehlbetrag in Hohe von 219,31 RM abzudecken und alsbald an die

Gemeindekasse zuruckzubezahlen. Er mochte in dieser kritischen Situation

unbedingt seinen Posten behalten, da er nach einem jahrelangen Streit um den
Abbau einer Beamtenstelle sich gegen seinen Kollegen Kamei durchgesetzt
hatte.

Schlimmer trifft es allerdings den Polizeiwachtmeister Rupert Hollacher. Er
kann auf keinen Fall den Fehlbetrag von 5811,13 RM anerkennen und zurtick-
bezahlen. Trotzdem wird er entlassen und die Gemeinde fuhrt gegen den Vater
von 16 Kindem einen erbitterten Rechtsstreit um die Durchsetzung dieser fi-
nanziellen Forderungen. Im Jahre 1933 erleidet Hollacher, seelisch gebrochen
und gesundheitlich ruiniert, einen Schlaganfall, an dessen Folgen er 2 Jahre
spater stirbt.
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Biirgermeister Lindl setzt sich mit alien Mitteln zur Wehr. Als er merkt, daB
sein Verbleib in Kosching aussichtslos ist, versteigert er am 20. September

1926 vormittags 'A 10 Uhr „verschiedenartigen neuen und alten Hausrat" wie

es in einer Annonce des Kbschinger Anzeigers heiBt. Bald darauf zieht er mit

seiner Familie zu seinem Bruder nach Hechendorf am Pilsensee, Landkxeis

Stamberg. Trotzdem gibt er immer noch nicht auf: Er klagl gegen seinen Aus-

schluB aus dem Gemeinderat Kosching beim Bayerischen Verwaltungsge-

richtshof. Dieser entscheidet endgultig gegen ihn durch das Urteil vom 30. De-

zember 1927. Ubrigens lebt seine Tochter Winfrieda NUtzel als hochbetagte,

riistige Dame in Munchen und hat Kontakt mit dem Verfasser dieses Artikels.

Unter Biirgermeister Lindl wurden nicht nur StraBen und Wege gebaut oder
hergerichtet, auch der Hausbau wurde vor allem nach dem Ende der Inflation
im Jahre 1923 verstarkt vorangetrieben. Als Architekt hatte Lindl eine Spezia-

litiil entwickelt, namlich uberall, wo es moglich war, Kugeln anzubringen, auf

Saulen, Mauervorspriingen usw., deshalb heiBt er bei alten Koschingem heut
noch der KUGEL - Toni.

4K W

Abb.: Burgmeierhaus, erbaut von Architekt Anton Lindl (Kugel-Toni) 1926,
abgerissen 1976 zum Bau des Kindergartens an der BahnhofstraBe.
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Mit dem Jahre 1926 beginnt die Amtszeit von Burgermeister Simon Diepold.
Sein Vater gleichen Namens war 1878 aus GroBmehring zugezogen, seine
Mutter ist eine geborene Licklederer. Die Familie laBt sich in der jetzigen Ku-
gelstraBe nieder, wo sie noch immer ihren Sitz hat.
Simon Diepold war gelemter Metzger und Landwirt, Teilnehmer des Ersten
Weltkrieges und seit 1924 Mitglied des Gemeinderates. Durch die Amtsent-
hebung von Anton Lindl ubemahm er als 2. Biirgermeister die Leitung der
Marktgemeinde. Erst am 12. Juni 1927 wurde er mit 741 von 755 Stinunen
zum 1. Burgermeister gewahlt. Er behielt dieses Amt bis zur Absetzung durch
die Nationalsozialisten im April 1933.

Nach dem Einmarsch der Amerikaner im April 1945 wurde er wieder als Biir

germeister eingesetzt, und von 1948 bis 1960 war er 1. Burgermeister des
Marktes Kosching. Damit gehort er zu den herausragendsten Kommunalpoli-
tikem unserer Marktgemeinde im 20. Jahrhundert.
In seine Amtszeit wahrend der Weimarer Republik fallen einige wichtige Er-

eignisse:

• Juli 1926: feierliche Enthiillung des Kriegerdenkmals im Kirchhof
• Marz 1928: Tod des Koschinger Chronisten Ferdinand Ott

• Juli 1929: Eroffnung des neuen Freibades an der KrankenhausstraBe

Volksbog'ohreu:

Zntelgnun^ der FUrstenvermSgen

Die Sintragungslieteu fUr das abenbezeichnete Volksbegehren

liegea in der karktkanzlei Kdsobing in der <ieit todi

4. Mdrz mit einschliesslioh 17. Udrz 1926

zur feutliolien xonzeiohnun^ au£.

Die Elnzeiohnungen*kbnnen erColgen:

an den Tfocbentagen: Ton &rl2 Uhr toziu.

imd Ton 2-6 Dhr naobm.

an Sona-u- Foiortagon Ton 10 - 12 Dhr Torm.

n
Ebaohing, den 26.2.1926

>  ■ Uarl^tgomoinderat J

Abb.: Aufforderung zum Volksbegehren fiir die Enteignung der Fiirstenver-
mogen im Jahre 1926.
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Zur politischen Entwicklung gehoren auch die zahlreichen Wahlen nach dem
Ersten Weltkrieg. Neben den Kommunalwahlen, die regular alle 4 Jahre statt-

fanden, gab es die Wahlen zum bayerischen Landtag, verschiedene Volksbe-

gehren und Volksentscheide (siehe Beispiel 1926), jeweils zwei Wahlgange fur
den Reichsprasidenten in den Jahren 1925 und 1932 sowie insgesamt acht

Reichstagswahlen.

2. Pfarrei, Vereinsleben, Schulen

2.1 Pfarrei

Die Pfarrei Kosching wird seit 1898 von Pfarrer Franz Xaver Kandler gelei-
tet. Er regt im Jahre 1899 die Griindung des Katholischen Arbeitervereins an,

aus dem spater die KAB hervorgeht. Ab 1901 l^t Kandler das Innere der

Pfarrkirche so restaurieren, wie wires heute erleben: Die Seitenaltare versetzt,

so da6 der Blick zum Hochaltar frei wird,

1918, also im letzten Kriegsjahr, hat Kandler noch eine Gamisonskompanie
von 400 Mann und 700 Rekruten zu betreuen. Er hat damals so viele Oster-

beichten abzunehmen, daB er die Schulvisitation verschieben will. Nach dem

Sturz der Wittelsbacher und den revolution^en Zustanden macht er sich em-

ste Sorgen um die Zukunft, wie in einem Predigtentwurf vom 2, Dezember
1918 nachzulesen ist:

„Die auSerordentliche Lage unseres Vaterlandes veranlafit mich heute einige
Mahnworte an die gesamte Pfarrgemeinde zu richten ... Schliefilich mochte

ich Euch ermahnen, die schwere Heimsuchung, die unser Vaterland betroffen
hat, mit christlichem Starkmut und im Geiste der Bufifertigkeit zu tragen, das
Gottvertrauen nicht zu verlieren und umso eifriger zu beten."

Geistlicher Rat Kandler war 16 Jahre Dekan, er ist auch der letzte Schuldekan

von Kosching. Nach 30 Jahren resigniert er, bleibt aber weiterhin in seiner bis-
herigen Pfarrei. Er bezieht ein Haus an der Oberen MarktstraBe neben dem
Rablbauern, heute Modehaus Pogoretschnik. 1934 feiert Kandler sein diaman-

tenes Priesteijubilaum, er stirbt am 19. Dezember 1935 und ist im Kdschinger
Friedhof begraben.

Die kirchliche Situation ist in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg nicht be-
sonders gut. Das Ende der Monarchie und der Kampf um die neue Staatsform
wahrend der Raterepublik im Friihjahr 1919, die Einquartierung von Prote-
stanten und Politisierung der Arbeiterschaft lassen den Kirchenbesuch stark

zuriickgehen. Deshalb bittet die Pfarrei um einen jungen und kraftigen Pfar
rer, guten Prediger, damit die Gottesdienste genauso voll sind wie in GroB-
mehring und Lenting. Der neue Pfarrer heiBt Dr. Johann Markstaller. Er kommt
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aus Altenthann, ist 53 Jahre alt und hat im Collegium Germanicum in Rom stu-

diert. Leider ist er bereits bei seinem Dienstantritt herzkrank. Er wird von

Biirgermeister Simon Diepold und den Gemeinderaten Dr. Lutz und Sailer in
sein Amt eingefuhrt.

Die Zeiten sind damals so schlecht, daB die politische Gemeinde auf Riickzah-

lung der sog. Amerikaanleihe von 1904 in Hohe von 40.000 Mark drangt (da

mals verwendet fur die bereits erwahnte Kirchenrenovierung). Dr. Markstal-

ler bittet im Jahre 1933 um einen Kooperator, der aus der Landwirtschaft

stammt und etwas Klavier spielen kann. Er selber ist von der Restlandwirt-

schaft der Pfarrei nicht gerade begeistert und auch nicht besonders musika-

lisch. Im Jahre der Machtergreifung Hitlers glaubt auch der Pfarrer - wohl zu

Recht daB der katholische Burschenverein durch NS-Mitglieder gefahrdet

sei.

Dem musikbegabten Hauptlehrer Schnurer macht er das Amt des Chorregen-
ten streitig, auf das dieser groBen Wert legt. Schnurer ist sogar mit einer Kur-
zung seiner Beziige von 600 auf 480 Mark einverstanden.

Eine seltene Zusammenarbeit zwischen politischer Gemeinde, Pfarrei und

Schule findet man im Protokoll der Sitzung des Marktgemeinderates vom 9.

Februar 1933, also zehn Tage nach der Emennung von Adolf Hitler zum
Reichskanzler. An diesem Tag hatte der Gemeinderat noch einstimmig be-

schlossen, wegen der Jugendarbeitslosigkeit von der Einrichtung des „Not-
werks der deutschen Jugend" Gebrauch zu machen. Zur Durchfuhrung der gei-

stigen Bildungsarbeit und beruflichen Fortbildung stellten sich Pfarrer Mark-
staller und Hauptlehrer Schnurer zur Verfugung. Die Leitung der sportlichen
Betatigung sollte der damalige Kooperator Bauer iibemehmen: Ein Beispiel
fiir eine vorbildliche Zusammenarbeit zwischen politischer Gemeinde, Pfar

rei und Schule.

2.2 Vereine

Schon im 19. Jahrhundert entwickelte sich in unserem Markt ein reges Ver-
einsleben:

• 1871 wurde die Freiwillige Feuerwehr gegrundet. Sie konnte im Jahre 1921

ihr funfzigjahriges Jubilaum begehen, 1996 war sie also 125 Jahre alt

• 1884 folgte der Kriegerverein, der 1924 mit dem Veteranenverein zusam-

mengelegt wurde. Beide errichteten im Jahre 1926 das Kriegerdenkmal, wie
bereits oben erwahnt.
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• 1897 griindeten sportbegeisterte Koschinger den Him- und Sportverein. In
den zwanziger Jahren war dieser sehr aktiv bei Theaterauffuhrungen. Er
stellte damals auch eine der drei Koschinger FuBballmannschaften. Im Jah-

re des Erscheinens dieses Jahresberichts kann er mit Stolz auf 100 Jahre Ver-

einsarbeit zuriickblicken.

• 1921 wurde der katholische Burschenverein gegriindet, Vorlaufer der heu-
tigen Kolpingsfamilie. Er machte sich von Anfang an einen Namen mit sei
ner Theatergruppe.

Im gleichen Jahr griindeten sangesfreudige Arbeiter den Arbeitergesang-
verein „Frohsinn", der nun neben dem bereits 1884 gegriindeten biirgerli-

chen Musikverein das kulturelle Leben bereicherte.

• Die 1878 gegrundeten Tell-Schiitzen batten ihr Vereinslokal im Gasthaus
Burgmeier/Heidl, wie heute auch noch.

• Die koniglich-privilegierte Feuerschiitzengesellschaft, die seit 1741 in Ko-
sching nachgewiesen ist, traf sich regelmaBig in der Brauereigaststatte Am-
berger.

2.3 Schulen

Im Markt Kosching gab es seit dem 19. Jahrhundert zwei Schulen.
Die 1850 errichtete Madchenschule im Kloster (Neubau 1907/1908), unter

kirchlicher Leitung.

Die am westlichen Ortsausgang 1872 erbaute Knabenschule, heute Kaufhaus
Huber. Der bereits erwahnte Hauptlehrer Schnurer hat wahrend seiner langen
Tatigkeit in Kosching auch ein Heimatbuch als Beilage zum „Koschinger An-
zeiger" herausgebracht. Darin finden wir wertvolle Statistiken uber Lehrerin-
nen und Lehrer sowie Schiilerbewegungen fiir die Zeit von 1913 bis 1933.
Unter den zahlreichen Lehrem wahrend der Weimarer Republik mochte ich

vor allem Franz Josef Schnurer erw^nen. Er kam im Jahre 1917 nach Ko

sching und blieb hier, abgesehen von einer kurzen Unterbrechung als Lehrer
in Appertshofen, bis zum Sommer 1934. Er war sehr musikalisch, grundete
1921 den Arbeitergesangverein „Frohsinn" (75-jahriges Jubilaum im Herbst
1996). Von 1922 bis 1925 leitete Schnurer auch den biirgerlichen Musikver
ein. Neben seinem Heimatbuch schrieb Schnurer nach historischen Vorlagen

verschiedene Theaterstiicke. Auf seine Initiative und in Zusanunenarbeit mit

Gesangverein und TSV wurden vom 14. bis 18. August 1924 die S i e g -

fried-Festspiele durchgefiihrt.
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©(bulkinberbemegung
Don 1913 bis 1933.

V.H. 1 2 4 6 G 7 8 Sa.- V.P, 1 Z SSa

1914 81 37

1916 22 35

1916 81 26

1917 28 88

1918 81 28

1919 19 31

1920 86 20

1921 22 31

1922 10 19

1923 17 18

1924 19.17
1926 21 19

1928 29 81

1927 86 24

1928 ,88 80
1929 80 28

1930 40 29

lOiai 24 34
1932 87 24

1988 86 27

29 24 19

30 29 23

86 81 23

23 86 28

88 80 80

82 28 24

28 24 27

18 32 24

82 18 80

18 32 17

18 18 31

16 19 80

18 16 80

21 18 14

24 20 20

80 26 21

28'30 23

40 24 28

34 40 23

24 84 SO

29 17

19 80

24 18

22 18

25 17

28 17

19 22

25 18

22 80

29 17

18 80

16 26

29 13

18 29

19 19

13 18

80 18 8

89 80 3

89 86 10

22 29 17

196 1914^182664
188 19'l6 2424 ̂ 69
189 191680242478

184,191728318481
183 1^188294^84".
169 19i98623ffl^
176 192027.222877

170 19m262924'78'
160 19^^262776
148 1^.%^1966
162 192418862266 '
146 19^22262870,.
146'19^ 88 25 28 71
169 19OT19 982671 '
160 192828172570
160 192920811667

186 198010228063

202 193112101886

813 198810131144
228 >98310881844

Sortfefeung folgt.
Aus: Franz Josef Schnurer, Unser Heimatbuch, im Koschinger Anzeiger.
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Blattert man in der Chronik der Knabenschule, fmdet man weitere Aktivita-

ten. So hat Schnurer bei zahlreichen Eltemabenden Vortrage gehalten und
Theaterstucke auffuhren lassen:

• 28.12.1930 Andreas Hofer

• 21.12.1931 Der Schmied von Kochel

• 18.12.1932 Napoleon oder die Befreiung Deutschlands

^  In einem Ordner des Gemeinde-

Y  . archivsKoschingfmdetsichdas
\  vollstandige Manuskript des

•  V- Kf ^ Schnurer verfaBten und
aufgefuhrten Theater-

stucks „Der Schimmel des Gra-

jt V ' V Erbach". Dort kann man
seinen Abschiedsbrief an

denGemeinderatund l.Biirger-

meister Licklederer nachlesen,

N. den er im August 1934 ge~

schrieben hat. In seiner Sitzung
August

der Gemeinderat mit

den des

Padagogen. Im Protokoll

Franz Josef Schnurer, gezeichnet von esdazu:

HansPickl. „Hauptlehrer Franz Josef
Schnurer wurde nach 15 jdhri-

ger Tdtigkeit an die Volkshauptschule nach Ingolstadt berufen. Bei dieser Ge-
legenheit iibergab derselbe sein in vielen Jahren aufOrimd amtlichen Akten-
materials hergestelltes 69 Schreibmaschinenseiten starkes Koschinger Hei-
matbuch dem Marktgemeinderat als Geschenk. Hauptlehrer Schnurer hat in
miihevoller, jahrelanger Arbeit und in uneigennutziger Weise durch die Schen-
kung das gegeben, was ihm schon langefehlte. Das Heimatbuch wird spdter
dem Archiv der Marktgemeinde einverleibt werden. Dadurch hat sich Haupt
lehrer Schnurer ein bleibendes Andenken geschaffen."

Nach seiner Versetzung nach Ingolstadt blieb also Schnurer weiterhin Lehrer.

Am 9. April 1945 wurde er im Keller der unteren Franziskanerkirche zusam-
men mit seinen Schiilem ein Opfer amerikanischer Fliegerbomben (GrundriB
der zerstorten Barockkirche auf dem jetzigen Viktualienmarkt). Sein Sohn

Knut Schnurer lebt heute als freischaffender Kunstler in Ingolstadt.

Franz Josef Schnurer, gezeichnet von

Hans Pickl.
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3. Die wlrtschaftliche Entwicklung

Blattert man in amtlichen Schreiben, Chroniken und Zeitungen aus dieser Zeit,
so findet man eine Fulle von Belegen fur die schwierige wirtschaftliche Lage
des Marktes. Einen guten Einblick in die Note der kleinen Leute wahrend des

Ersten Weltkrieges liefeit uns ein anonymes Schreiben von „kleinen Giitlem

und Arbeitem" vom 25. April 1917.
„ Es ist dock Pflicht eines jeden BUrgermeisters, dafi er sich um seine Gemein-

de kUmmert und zwar jetzt in dieser harten Zeit. In Kosching ist es gerade das
Gegenteil: Butter bekommt man uberhaupt nicht mehr, Milch einen Schoppen
per Tag wenigstens die Arbeiterschaft, die anderen, die Schullehrer, Forstmei-

ster, Sekretdr Sailer und so welter die bekommen ihre Sachen. Fleisch ist das-

selbe. Die Marken haben wir, aber Fleisch und Butter bekommen wir nicht...

Wenn wir alle das BUrgerrecht hdtten, dann wiirden wir es euch schon sagen,
aberans Bezirksamt konnen wir uns wenden, wenn diese Sache nicht geregelt
ist."

Aus diesen Zeilen spricht die Ohnmacht, aber auch die Wut der kleinen Leute,

die unter den Entbehrungen und der Zwangswirtschaft am meisten leiden.

Noch konnen sie sich nicht richtig wehren, aber wenn der Krieg verloren ist,
dann melden sie sich bestimmt wieder zu Wort. Noch im Oktober des Jahres

1918 bricht uber Deutschland eine Grippewelle herein, die auch die Koschin-
ger Bevblkerung nicht verschont.

Kaum ist am 11. November der Krieg nach iiber 4 Jahren endlich vorbei, kom-

men auf die Bewohner des Marktes andere Probleme zu; Wie konnen die Bau-

em die Pferde kaufen, die in den verschiedenen Kasemen und Forts der Re

gion untergebracht sind? Wie Ferdinand Ott in seiner Chronik schreibt, fand

eine groBere Versteigerung von Militarpferden am 4. Januar 1919 statt. Diese
wurde jedoch von Soldatenraten aus Ingolstadt gestort.

Ein weiteres Beispiel fiir die schlechte Lage, die auch nach dem Sturz der Wit-

telsbacher und der neuen Regierung des Volksstaats Bayem unter dem neuen
Ministerprasidenten Kurt Eisner nicht besser werden konnte, gibt uns ein
Schreiben des Bezirksamts Ingolstadt vom 6. Februar 1919:

„An die Gemeindeverwaltung

Betreff: Eierablieferung

Schon jetzt kdmpft unsere Volksemdhrung mit grofien Schwierigkeiten. Diese
wachsen naturgemdJI mit dem Fortschreiten des Friihjahrs. Es istdaher unum-
gdnglich notwendig, dassjederLandwirtnach Krdften dazu beitrage, dass un-
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ser Volk letzten Endes (nicht?) noch an Hunger zugrunde geht, und an Nah-
rungsmitteln abliefert, wflj ihm auferlegt ist und was er abliefern kann. Lei-
der laufen bei Amt schon jetzt Klagen ein, welche dartun dass sehr viele Eier
an Hamsterer abgegeben werden und zwar zu Uberpreisen."

Unterschrieben ist diese Mahnung vom neuen Biirgermeister Lindl, der sie am

Sonntag, den 9. Februar offentlich bekanntgeben laBt, wie es damals iiblich
war. Auch mit der Wohnungsnot kampften die Kdschinger oft vergeblich. Im
Gemeindearchiv ist ein dicker Ordner uber Versuche der Gemeinde, die Men-

schen dort unterzubringen, wo noch geniigend Wohnraum vorhanden war.

Zu Beginn der zwanziger Jahre wurde durch die schleichende Geldentwertung
die Lage immer schlimmer. Erst jetzt wurde vielen Deutschen klar, daB sie
nicht nur militarisch den Krieg verloren hatten, sondern auch wirtschaftlich die
Zeche bezahlen muBten. Die galoppierende Inflation eneichte schlieBlich ih-
ren Hohepunkt im Jahre 1923. Der Kdschinger Thomas Pick] hat in einer um-
fangreichen „Hauschronik" die Zeit ab 1866 bis 1930 zum Teil sehr genau be-
schrieben. Darin findet sich auch eine handschriftliche Ubersicht unter dem

Titel „Teure Zeiten". Pickl vergleicht die Preise von vielen Gegenstanden des
taglichen Bedarfs (jeweils in Mark):

1923

150.000,00

30.000,00

1.000,00

1.000,00

Als schlieBlich die Inflation ihren Hohepunkt im Herbst 1923 erreicht, bricht
der damalige Reichskanzler Gustav Stresemann den Ruhrkampf ab und ent-
schlieBt sich zu einer radikalen Wahrungsreform. Alle Sparer verlieren ihr
Geld, der Staat entschuldet sich vollkommen. Viele Menschen verlieren fur im
mer das Vertrauen in die politische Fuhrung und die noch Junge Demokratie.
Gleichzeitig ist die neue Rentenmark die Voraussetzung fUr die wirtschaftli-
che Gesundung Deutschlands.

Ein Kennzeichen fiir den beginnenden Aufschwung war der Bau von Hausem.
Wie Thomas Pickl minutids auflistet, waren es 1920 noch zehn Hauser, 1923

nur mehr drei. Aber im Jahr nach der Inflation vermerkt der Chronist schon

wieder neun Hauser: Deisinger Josef, Probst Ferdinand, Igl Josef, Hollacher
Rupert, Schmid Kaspar, Huber Michael.

25,00

12,00

0,20

0,22

1 Anzug

1 Paar Schuhe

1 Pfund Zucker

1 Liter Vollbier
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Die zwanziger Jahre brachten den Koschingem auch eine andere wichtige
Neuerung. So notiert am Ende seiner Eintragungen zum Jahre 1922 Ferdinand
Ott:

„Im Spdtherbste wurde in der Gemeinde das elektrische Licht und Krafi einge-
richtet."

Und zwei Jahre spater konnen wir folgenden Eintrag lesen:
„Im Februar wurde als Notstandsarbeit die teilweise Kanalisation des Mark-
tes begonnen von der Bahnstrafibriicke aufwdrts bis zur Kugelstrafie." So hat-
ten die Kdschinger endlich das elektrische Licht in ihren Hausem und viele
Landwirte und Gewerbetreibende konnten mit den Elektromotoren ihre Ma-

schinen antreiben. Mit der ersten Kanalisation verbesserten sich auch die hy-

gienischen Verhaltnisse, gleichzeitig deutet der Hinweis auf „Notstandsarbei-
ten" darauf hin, daB die wirtschaftliche Lage noch nicht so gut war.

Ein anderes wichtiges Kriterium ist die Entwicklung der Einwohner und die
Zahl der Gewerbetreibenden. Die noch wahrend des ersten Weltkrieges im Kd-

nigreich Bayem durchgefiihrte Gewerbliche Betriebszahlung vom 25. August
1917 wies fiir den Markt Kosching 91 Gewerbetreibende aus, darunter sechs
Gastwirte und eine Brauerei. Bei der am 16. Juni 1925 durchgefiihrten Volks-,

Betriebs- und Berufszahlung ergab sich ftir Kosching eine Einwohnerzahl von
2361 Personen.

Eine andere wichtige Quelle fur diese Zeit sind die im Gemeindearchiv aufbe-
wahrten Zu- und Abgange der Gewerbebetriebe, die fiir die Zeit von 1868, als
die Gewerbefreiheit in Bayem eingefiihrt wurde, bis in das Jahr 1934 reichen.
Darin finden sich z.B. folgende Eintragungen;

17.05.1919 Kaspar Licklederer, Haus Nr. 46 1/2 Schnitt-, WeiB-, Woll- und
Kurzwaren

01.11.1919 Simon Diepold, Haus Nr. 81'/2 Hausmetzgerei
06.07.1921 Hilber Johann, Haus Nr. 163 1/3, Schreinereibetrieb ab 1. Juli

23.03.1923 Kastl Magnus, geb. 7.5.81, mechanische Werkstatte
20.06.1923 Amann Johann Baugeschaft
26.05.1924 Ilmberger Ludwig Schreinerei
16.01.1925 Paulus Florian Schuhmacher

04.11.1928 Heller Wolfgang Photographengeschaft Haus Nr. 118
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Liest man die Ausgaben des „K6schinger Anzeiger", der uns fiir die Zeit von
1920 bis 1928 zu Verfiigung steht, so kann man anhand der verschiedenen An-
zeigen die wirtschaftliche Entwicklung erkennen.

Mich. Schaiier,
:  o eihpnehlt seine in weitesten Ki'^lsen besteingefuhrten erslklasslgen

Dreschwagen marktfe^er Reinigung.
Dor foriSchrWflche Landwirt kaufi hculo unbedlngii

Kartoffeldampfer, Rubenschneider, Zentrifugen u. Butterfjlsser
Jch empfehie ferrier mein gesamles Lager landw. Maschlnen u. Eisenwaren.

Q  Ausnahmeangebot in Hiickselmesseml Q

ia Fahrrader und Nahmaschinen
Sfimtliche Ersatzicile, konkurrenzlose Prelse In Decken u. PahrradschlOuchenI .

Eteklroniotoren-, MoscWnen,-
Abteilunfif Ule U. rcttei Zentritugcn. u. Pahrrodfile.

O  fett) Huf-reU, Wagenschmiere*

Benzin - Tankstelle

I i

Kosching

I  3d) brlngc ̂ tcmtt mclnc rctd)f)alttgc SRtcberlage nom ©auenis f
\ 93eretnsIagcrbQUS Senting frbl. metner roertcn ^unbfcbaft in em= f
I pfcfjlenbc (Erinncmng. Slugcnblicfeltd) ̂ abe id) preisroert ouf Saget: f
1  SBfigelfSflen, ile^iticblfcbaufeln, elftrne iRccben je 12 u. 14 link., 01- g
f  6ann(ben, SBoumfciflen, ̂ ortoffelroafcbet, etemmdfen, Sfigfellen, 2Ble- %
m  fenfta&en, ^olfttttdien, SDor^dngftiilBffet, 'Palenlftbtaubenfcfjliinel mil J
g  Solagrtff, ̂ atentfcbroubenfcbliiflel (Sla^l), 9iabeni)oufn, Seifejongen, t
1  5Blf^6<lten, Saucfteoetfeiler, flotiaifcben in aiofekoot u. aiefflngbraht 1
J  ©ttlegel, Jlreu*pl(6el mil unb o^nf ©UtI, ©plfifrfjaufrln, Slunbfc^ou. S
^  feln, ̂ oblenfdjaiiffln mil unb o^ne Sliel, ©ilugergabflit, ©eugabein 1
^  3 u. 4 Jink., ©onbijatkapporate kompiftt, gjlaulkBtbe mil Sllckelpotle #
#  ̂Pferbegebifee, ©met oerilnkf, ©iefekannen mil »rau{e, flunftbangeti 1.
4  ftreuroonnen, OTelkgelieti, ©pairoannen emalKlett, ftartoffelbaiifter, ©. §
M  met eiiiailltert mil Slusgii^, glOgflpumprn, ©otltnljaifirtrii. 2afelnin. f
I  gen mil ®erol^lsfn| 1 -1 OOg «nttoffeIgabeIn, OlSgel, Sniitrabmanlel, 1
1  gal)frnbfd)iau(ke, Sautbeffbopfet, lliinflbangerftrauber, SmafcblnenBl #
f  bltkflUffig, ̂ arloffelbauen obne ©Hel foroie aiie jut fianbroltlfiaft =
%  Molioenblgen ffllafcbtnen. snaftblnen roeld)c nltbl auf fiaget finb, roei-
g  ben cuf [(bnellftem SBege befotgl.

I  ̂aftl Slagnus,
1  metb.'9Betk|taite.
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4. Das Ende der Demokratie und die Machtergreifung durch die National-

sozialisten

Die Scheinbliite der zwanziger Jahre war schnell vorbei, als am 24. Oktober
1929 der groBe Borsenkrach in New York die amerikanische Wirtschaft er-
schiitterte und die Europaer in eine tiefe Krise stiirzte. Ferdinand Ott scheint

das in prophetischer Weise vorausgesehen zu haben. Sein letzter Eintrag im
Friihjahr 1928, kurz vor seinem Tod, lautet:
„Die Kamevalszeit war wieder uberjullt mit Vergniigen aller Art in welchem

Taumel die traurige Lage des Vaterlandes ganz ignoriert wurde, wo anders
wird es kaum bessersein. Die heutigen Zustdnde, wo derFeind noch im Lande

sitzt und ganz Deutschland unter dem schmachvollen Druck der Reparations-
lasten seufzt, erinnem an den Untergang des alien romischen Reiches."

Im Jahre 1929 ging ein Wunsch des damaligen Biirgermeisters Simon Diepold
in Erfiillung: Die Koschinger bekamen endlich ihr gemeindliches Bad. Leider
war die Eroffnung gleich von einem Ungliick iiberschattet. Karl Schuderer, der
des Schwimmens unkundig war, ertrank infolge eines Herzschlags in dem tie-

fen Bassin.

Die Chroniken berichten auch noch von anderen Schicksalsschlagen: So

wurde der Jungling Michael Dormeier in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli
1930 durch einen Messerstich so schwer verletzt, daB er daran starb. Und der

Jugendliche Sailer wurde von einem Lastauto, auf das er aufsteigen wollte,

beim Forstamt iiberfahren und getotet.

Die groBe Politik beschaftigte die Koschinger auch damals schon. Thomas
Pickl schreibt anlaBlich der Raumung des Rheinlandes von fremder Besatzung
am 30. Juni 1930:

„ Vormittags 12 Uhrbis I Uhram 1. Juli wurde auch in Kosching 1 Stunde lang
mit alien Kirchenglocken geldutet, fur Gott sei Dank wieder ab I. Juli dieses

Jahres vom Feinde befreit vom Weltkrieg 1914 -1918."

SchlieBlich erreichten die Folgen der Weltwirtschaftskrise auch den Markt Ko

sching. Wir besitzen zwar keine genauen Angaben iiber den Umfang der Mas-
senarbeitslosigkeit, aber ein Blick auf die verschiedenen Arbeitsbeschaffungs-
maBnahmen zeigt uns den Ernst der Lage. Deshalb beschlieBt der Gemeinde-

rat in der Sitzung vom 2. Juni 1932 den Ausbau der Wirtschaftswege Kosching
- Kasing und Kosching - Dolling nach den Planen des Kulturbauamtes Ingol-
stadt. Beides soil als NotstandsmaBnahme staatlich gefordert werden. Gleich-
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zeitig stellt der Gemeinderat an den Bezirk Ingolstadt das dringende Ansuchen,

zur Begradigung der S-Kurven an der Bezirksstrafie Kosching - Lenting Schot-
ter aus dem Lentinger Steinbruch auffahren zu diirfen. Am 3. August 1932 be-

schaftigt sich der Marktgemeinderat mit dem Gesuch des Gutsbesitzers Hege,

die StraBe von Kosching zum Diirmhof mit Hilfe des freiwilligen Arbeitsdien-

stes instandsetzen zu lassen. Der Gemeinderat erklart sich im Prinzip damit
einverstanden und beauftragt den ersten Biirgermeister, einen entsprechenden
Antrag beim Kulturbauamt Ingolstadt zu stellen. Von dieser BaumaBnahme

liegt eine Lohnliste fur die Zeit vom 13. bis 19. Oktober 1932 vor, ausgestellt
vom Kulturbauamt Ingolstadt. Sie enthalt insgesamt 42 Namen von Kdschin-

gem, die den Weg zum Abdecker mit Schotter, Sand und Steinen in Ordnung
brachten. Bei einem Stundenlohn von 40 Pfennig erhielten die meisten bei 32,5

Wochenstunden nach Abzug der Sozialbeitrage 11,62 Mark netto. Sie waren
froh, iiberhaupt eine Beschaftigung zu bekommen, da die Leistungen der 1927

-  gegriindeten Ar-

JiMM.

beitslosenversiche-

rung noch wesent-

lich geringer waren.

Die politische Lage
spitzte sich in

Abb.: Unterschriften der Gemeinderate 1932 und

vom Biirgermeister Diepold.

Deutschland inuner

mehr zu. Bei einer

Massenarbeitslosig-
keit von etwa 6 Mil-

lionen im Winter

1932/33 gelang es
dem Reichskanzler

Kurt von Schleicher

nicht, den Aufstieg

der NSDAP zu bremsen. Durch Intrigen seines Vorgangers Franz von Papen
wurde er gestiirzt. Damit war der Weg frei fiir die Emennung von Adolf Hit
ler zum Reichskanzler, die am 30. Januar 1933 erfolgte. Bei den Reichstags-
wahlen vom 5. Marz 1933 stimmten von 1188 Wahlberechtigten folgender-
mafien:

Bayerische Volkspartei 383 Stimmen
Sozialdemokraten 305 Stimmen

Nationalsozialisten 330 Stimmen

Kommunisten 121 Stimmen

Bauembund 21 Stimmen
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Damit ist erwiesen, daB die Koschinger bei der letzten Wahl, die man noch als

demokratisch bezeichnen kann, mehrheitlich gegen die Nazis gestimmt haben.
Trotzdem waren die Tage des Biirgermeisters Diepold und der bisherigen Ge-

meinderate gezahlt.

Die letzte Sitzung des demokratisch gewahlten Gemeinderats findet am 26.

Marz 1933 unter Vorsitz von Biirgermeister Simon Diepold statt. AuBer ihm
sind noch der zweite Biirgermeister Braun sowie alle 12 Gemeinderate erschie-

nen. Zunachst verliest Diepold die Bekanntmachung des Staatsministeriums

des Innem vom 20.3.1933 betreffs Geschaftsfuhrung der Gemeinden sowie die

Vertretungsorgane der Gemeinden, Bezirke und Kreise. Sekretar Fischer fuhrt

genau das Protokoll:

„ImAnschlufi daran stellt eran die Vertreter der Arbeiterschafidie ausdriick-
liche Frage oh ein HerrMitglied einer der genannten Partei sei. Diesem miis-
se sofort dieAusubung seines Ehrenamtes als Gemeinderat untersagt werden.
JederdereinzelnenArbeitervertretererkldrt, dafi er einer solchen Partei nicht
angehdre. Gemeinderat Ferstl stellt in einer Erkldrungfest, dafi weder er noch

die anderen mit ihm auf der Arbeiterliste gewahlten Gemeinderate jemals in

politischer Hinsicht im Gemeinderat aufgetreten seien. Sie hdtten in dieser

Weise auch keineArt Fraktion gebildet, sondem sich als Arbeitervertreter im-

mer nur um die wirtschaftlichen Interessen ihrer Wdhler gekummert.
Sodann gibt der gesamte Gemeinderat durch den 1. Biirgermeister die Er-
kldrung ab, dafi er sich geschlossen der nationalen Regierung zur Mitarbeit
zur Verfiigung stelle und nach besten Krdfien mithelfen und sie unterstiitzen

wolle beim Wiederaufbau unseres Vaterlandes.

Mit 13 gegen 1 Stimme wird beschlossen, die Familien der in Schutzhaft ge-
nommenen Personen nach den allgemeinen Richtsdtzen der BezirksfUrsorge zu
unterstiitzen."

Trotz dieser bis an die Grenze der Selbstverleugnung gehenden Haltung und
des Mutes in bezug auf die Unterstiitzung der ersten KZ-Haftlinge, die ab Marz
1933 in Dachau eingesperrt wurden, konnte die Gleichschaltung nicht aufge-
halten oder gar verhindert werden. Bereits am 10. April 1933 meldet der Do-
naubote, das Organ der Ingolstadter NSDAP:
„Amtsenthebung der Koschinger Biirgermeister.

Der 1. Biirgermeister Simon Diepold und der 2. Biirgermeister Georg Braun
wurden aufAnordnung des Sonderkommissarsfiir Ingolstadt - Stadt und Land
ihresAmtes enthoben. Die Amtsiibergabe an den nunmehrigen Biirgermeister
Anton Baumeister erfolgte am Samstag nachmittags in der Gemeindekanzlei
Kdsching.
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Mit dieser Amtsenthebung und der Einsetzung eines neuen Biirgermeisters in

der Person des Herm Baumeister ist den berechtigten Wiinschen der Gemein-

demitglieder Rechnung getragen warden und trdgt bestimmt zufriedlichem Le-
ben undArbeiten innerhalb der Gemeinde bei."

Die konstituierende Sitzung des aufgrund des Gleichschaltungsgesetzes neu-

gewahlten Gemeinderats fand am 27. April 1933 unter der Leitung des kom-
missarischen Biirgermeisters Anton Baumeister statt. Dieser belehrte zunachst

die 9 neuen Gemeinderatsmitglieder iiber ihre Aufgaben und Pflichten; darauf

verpflichtete er jeden einzelnen von ihnen durch Handschlag auf die gewissen-
hafte Erfullung ihrer Obliegenheiten. Am gleichen Tag fand die Wahl des zwei-
ten Biirgermeisters statt. Dabei entfielen alle zehn abgegeben Stimmen auf den
Okonomiebaumeister Anton Baumeister. Am 6. Mai 1933 wurde schlieBlich

der Landwirt Josef Licklederer zum ersten Biirgermeister mit 10 Stimmen bei
einer Enthaltung gew^lt.

Damit hatte der Markt Kosching wieder eine komplette politische Spitze. Biir
germeister Licklederer blieb 4 Jahre im Amt, bis er 1937 von Wilhelm Meier
abgelost wurde. Anton Baumeister iibte sein Amt bis zum Einmarsch der
Amerikaner im April 1945 aus.
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