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 Vorwort 
 
 

 
Im Jahre 1938 und zwar am 29. Dezember erfolgte die Übernahme des Marktarchives 

Haslach durch das Oberösterreichische Landesarchiv. Die Ordnung hatte Dr. Nößlböck in 

Graz durchgeführt, doch war kein Verzeichnis vorhanden, sodass erst nachträglich eine 

neuerliche Verzeichnung dieser Bestände durchgeführt werden musste. Bei der damaligen 

Ordnung waren ein Großteil der Handschriften und Urkunden gleich wie die Akten in 

Schuberbänden eingeordnet worden. Da bei der Neuaufnahme die alte Ordnung beibehalten 

und nur Nachträge angeschlossen wurden, mussten die Einzelstücke in den Nößlböckschen 

Schuberbänden, soferne es sich um Handschriften und Urkunden handelte, eigens bezeichnet 

werden. Die Stücke wurden im folgenden Verzeichnis mit H (Handschrift) und U (Urkunde) 

bezeichnet. Die neue Verzeichnung des Marktarchives Haslach wurde im Jänner 1956 

durchgeführt und vollendet. Das ganze Marktarchiv umfasst demnach 1 Schachtel mit  

3 Urkunden und 53 Schuberbände mit Akten, in denen auch 3 Handschriften und  

18 Urkunden verwahrt sind. 

 
Linz, am 26. Oktober 1956.       G. Grüll, m. p.  
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 A. Urkunden 
 
Nr. Inhalt Schachtel 
 
 
1) 1615 Jänner 1. 
 Kaiser Matthias bestätigt dem Markt Haslach sein Wappen. 
 Orig. Pergament, mit anhängendem Siegel in Holzkapsel (leicht besch.) 
 
1a) 1598 Juni 27. Richter u. Rat d. Marktes Haslach bestätigen den Gebr. 
 Kuerzmann die ehel. Geburt. 
 Orig. Perg. bmw. Kontrasiegel! 
 
2) 1788 Juni 17. 
 Kaiser Joseph II. bestätigt die Jahr- und Wochenmarktsfreiheiten und 
 Privilegien des Marktes Haslach. 
 Orig. Pergament mit anhäng. kaiserl. Siegel 
 (Original in Blechkassette) 
 
3) 1792 November 9. 
 Kaiser Franz II. bestätigt die Privilegien, Jahr- und Wochenmärkte des 
 Marktes Haslach. 
 Orig. Pergament mit anhäng. kaiserl. Siegel 
 (Original in Blechkassette) U 1 
 
 



 4 
 
 
 

 B. Akten 
 
Inhalt  Schachtel 
 
 
 Kauf-, Vergleich- und Rechnungsprotokoll 
H. Markt Haslach 1477 – 1632 1 
 
H. Nr. 22  Urbar des Marktes Haslach 
H. Nr. 46 Parzellenprotokoll 1850 2 
 Nr. 101 Kaufbriefe um Herrschaft und Markt Haslach 1599, 1660. 
 Nr. 102 Markt Haslach wegen Abstellung verschiedener Beschwerden  
  (Hebgeld, 1. Instanz, Jus patronatus, Pfleggericht, Vorauer Benefiz)  
  um 1711. 
 Nr. 103 Streit um 1. Instanz 1763 – 1826. 
 Nr. 104 Streit um 1. Instanz 1827 – 1836. 
 Nr. 105 Streit um die Grundbuchführung 1795 – 1828. 
 Nr. 106 Abgaben des Marktes an das Stift 1798 – 1801. 3 
 Nr. 107 Grundentlastung 1851. 
 Nr. 108 Inwohner 1814 – 1826. 
 Nr. 109 Ehafttaidinge 1594 – 1701, Ehaftprotokolle 1823 – 1842. 
 
U. Nr. 110 Jahr- und Wochenmarktprivileg v. 12.11.1579.  
U. Nr. 111 Bestätigung des Marktprivilegs vom 25.IX.1610. 4 
 Nr. 112 Abschriften des Wochen- und Jahrmarktsprivilegiums vom  
  25.IX.1610 und vom Wappenbrief vom 1.I.1615. 
U.  Nr. 113 Bestätigung der Marktprivilegien vom 5.V.1638. 
U.  Nr. 114 Bestätigung der Marktprivilegien vom 31.V.1660. 
U.  Nr. 115 Bestätigung der Marktprivilegien vom 5.VIII.1707. 
 Nr. 116 Wochen- und Jahrmarktfreiheiten, Kirchtage,  
   Marktwappen 1708 – 1868. 
 Nr. 117 Getreidewochenmarkt in Rohrbach, Pferd- und Hornviehmarkt  
  in Aigen 1791 – 1857. 5 
U.  Nr. 118 Salzfreiheiten (Schellenperger Salz) vom 5.XII.1514. 
U.  Nr. 119 Salzfreiheiten (Schellenperger Salz) v. 22.II.1525. 
U.  Nr. 120 Salzfreiheiten (Schellenperger Salz) v. 1.I.1569. 6 
U.  Nr. 121 Salzfreiheiten (Schellenperger Salz) v. 12.II.1579. 
 Nr. 122 Salzhandel 1683 – 1824. 
 Nr. 123 Handel 1769 – 1805. 
 Nr. 124 Handel 1805 – 1806. 
 Nr. 125 Handel 1806 – 1811. 7 
 Nr. 126 Handel 1811 – 1856. 
 Nr. 127 Leinenhandel 1791 – 1827. 
 Nr. 128 Leinwanddiebstahl 1790 – 1795. 
 Nr. 129 Fürst Schwarzenbergsche Holzschwemme 1806 – 1819. 
 Nr. 130 Fürst Schwarzenbergsche Holzschwemme 1819 – 1852. 8 
 Nr. 131 Maut 1744 – 1782. 
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 B. Akten 
 
Inhalt  Schachtel 
 
 
 Nr. 132 Gewerbe: Allgemeines 1798 – 1811. 
 Nr. 133 Gewerbe: Handwerksburschenbeteilung 1819 – 1839. 8 
 Nr. 134 Gewerbe: Bäcker 1775 – 1854. 9 
 Nr. 135 Gewerbe: Bäcker, Rechnungen der Zeche 1795 – 1809 
 Nr. 136 Gewerbe: Bäcker, Rechnungen der Zeche 1810 – 1819. 
 Nr. 137 Gewerbe: Bäcker 1820 – 1830. 
 Nr. 138 Gewerbe: Abdecker, Binder, Blattbinder, Bräuer, Chyrurgen,  
  Färber 19. Jahrhundert 10 
 Nr. 139 Gewerbe: Fleischhauer 1794 – 1855. 
 Nr. 140 Gewerbe: Fleischhauer, Rechnungen der Zeche 1795 – 1798. 
 Nr. 141 Gewerbe: Zeche 1798 – 1823. 
 Nr. 142 Gewerbe: Glaser, Hafner, Handschuhmacher, Kattundrucker,  
  Kupferschmiede, Kürschner, Lebzelter, Lederer, Maler, Maurer,  
  Papierer, Rauchfangkehrer, Riemer, Schlosser, Schneider,  
  Schnurmacher 1797 – 1844.              
 Nr. 143 Gewerbe: Krämer, Fragner, Viktualienhändler 1784 – 1861. 11 
 Nr. 144 Gewerbe: Müller 1743 – 1858. 
 Nr. 145 Gewerbe: Hammerschmiede 1855 – 1861. 
 Nr. 146 Gewerbe: Schuster 1793 – 1863. 
 Nr. 147 Gewerbe: Arbeitsbuch 1860 – 1862. 
 Nr. 148 Gewerbe: Seifensieder, Seiler, Stricker, Tischler, Wagner,  
  Weißgerber, Zeugmacher 1802 – 1887. 
U.  Nr. 149 Gewerbe: Leinweberordnung von Peter von Rosenberg 29.IV.1522 
  (Reitersiegel) 12 
U.  Nr. 150 Gewerbe: Leinweberordnung von Wilhelm von Rosenberg  
   23.III.1587 
 Nr. 151 Gewerbe: Weber 1738 – 1802. 
 Nr. 152 Gewerbe: Weber 1804 – 1858. 
 Nr. 153 Gewerbe: Weber Mathie-Bleiche 1865. 
 Nr. 154 Gewerbe: Weber, Lehrbriefe 1756 – 1824. 13 
 Nr. 155 Gewerbe: Weber, Religionszeugnisse von Lehrlingen 1808 – 1831. 
 Nr. 156 Gewerbe: Weber, Religionszeugnisse von Lehrlingen 1829 – 1834. 
 Nr. 157 Gewerbe: Weber, Religionszeugnisse von Lehrlingen 1834 – 1838. 
 Nr. 158 Gewerbe: Weber, Rechnungen 1816 – 1849. 
 Nr. 159 Gewerbe: Vonwiller-Fabrik, Leinen –und Baumwollwaren  
   1837 – 1857. 
 Nr. 160 Gewerbe: Wirte, Kaffeesieder 1801 – 1865. 
 Nr. 161 Gewerbe: Zimmerleute 1814 – 1861. 14 
 Nr. 162 Marktgericht 1813 – 1833. 
 Nr. 163 Wahlen 1789 – 1857. 
 Nr. 164 Wahlen 1860, 1861. 
 Nr. 165 Distriktskommissariat 1810 – 1812. 
 Nr. 166 Polizeiaufsicht im Burgfried, nicht landesfürstliche Städte  
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 B. Akten 
 
Inhalt  Schachtel 
 
 
  und Märkte, Kreisbereisung und Robot, 1812 – 1828. 
 Nr. 167 Magistratspersonale 1821 – 1826. 14 
 Nr. 168 Magistratspersonale Syndikus 1787- 1845. 
 Nr. 169 Magistratspersonale Syndikus 1823 – 1824. 
 Nr. 170 Bau einer Wohnung auf dem Rathaus für den Syndikus 1824. 
 Nr. 171 Grundbuchsführer, Magistratsaktuar, Pfleger 1811 – 1827. 
 Nr. 172 Rats- und Gerichtsdiener 1807. 
 Nr. 173 Tor- und Nachtwächter 1811 – 1841. 
 Nr. 174 Turm, Turmwächter 1796 – 1856. 
 Nr. 175 Viehhirt, Bote 1811 – 1858. 15 
 Nr. 176 Schule 1644 – 1873. 
 Nr. 177 Schule, Bausachen 1817 – 1878. 
 Nr. 178 Schule, Ortsschulrats-Protokolle 1872 – 1877. 
 Nr. 179 Schule, Schulkostenrechnungen 1857 – 1864. 
 Nr. 180 Schule, Schulkostenrechnungen 1865 – 1868. 16 
 Nr. 181 Schule, Schulrechnungen 1869 – 1871. 
 Nr. 182 Schule, Schulrechnungen 1872. 
 Nr. 183 Schule, Schulrechnungen 1873. 
 Nr. 184 Schule, Schulrechnungen 1874. 
 Nr. 185 Schule, Schulrechnungen 1875. 17 
 Nr. 186 Schule, Schulrechnungen 1876. 
 Nr. 187 Schule, Schulrechnungen 1877. 
 Nr. 188 Schule, Schulrechnungen 1878. 
 Nr. 189 Schule, Schulrechnungen 1880 – 81. 
 Nr. 190 Schule, Schulrechnungen 1882. 18 
 Nr. 191 Stiftungen zur Kirche 1378 – 1857. 
 Nr. 192 Frühmessamt, Stiftungen und Rechnungssachen 1426 – 1856. 
U.  Nr. 192a. Kaufbrief über Zauckhenperg, Haslach, 29.VIII.1426. 19 
 Nr. 193 Frühmessamt - Rechnungen 1795 – 1823. 
 Nr. 194 Frühmessamt - Rechnungen 1823- 1850. 
 Nr. 195 Vorauer Benefizium 1613 – 1785. 
 Nr. 195a. Verlass Vorauer 1487 – 1508. 
U.  Nr. 195b. Testament des Sigmund Vorauer, 7.VIII.1497. 
U.  Nr. 195c. Testament der Dorothea Vorauer, vom 23.III.1507. 20 
 Nr. 196 Organist, Monstranz, Primizen Pfarrer 1620 – 1845. 
  Kapläne, Benefiziaten 1804 – 1858. 
 Nr. 197 Kirchenglocken 1827 – 1837. 
 Nr. 198 Pfarrhofgründe 1694 – 1826. 
 Nr. 199 Taufscheine 1752 – 1818. 
 Nr. 199a. Schul- u. Religionszeugnisse 19. Jhdt. A – E. 
 Nr. 199b. Schul- u. Religionszeugnisse F – J. 
 Nr. 199c. Schul- u. Religionszeugnisse K – M. 
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 B. Akten 
 
Inhalt  Schachtel 
 
 
 Nr. 199d. Schul- u. Religionszeugnisse 19. Jhdt. N – St. 21 
 Nr. 199e. Schul- u. Religionszeugnisse 19. Jhdt. T – Z. 
 Nr. 200 Kirchenrechnungen 1743 – 1841. 
 Nr. 201 Turm und Turmuhr 1822 – 1856. 
 Nr. 202 Friedhof und Totenkammer 1802 – 1848. 
 Nr. 203 Bezirksgericht und Steueramt, Errichtung 1848 – 1857. 
 Nr. 204 Bezirkshauptmannschaft 1849. 
 Nr. 205 Steuerämter 1850, 1861. 
 Nr. 206 Gendarmerieposten, Auflassung 1861. 
 Nr. 207 Ratsprotokolle 1810. 
 Nr. 208 Ratsprotokolle 1811 – 1818. 
 Nr. 209 Ratsprotokolle 1818 – 1819. 22 
 Nr. 210 Ratsprotokolle 1822. 
 Nr. 211 Ratsprotokolle 1823. 
 Nr. 212 Ratsprotokolle 1824.               
 Nr. 213 Ratsprotokolle 1826. 
 Nr. 214 Ratsprotokolle 1827. 23 
 Nr. 215 Ratsprotokolle 1828. 
 Nr. 216 Ratsprotokolle 1834 – 1836. 
 Nr. 217 Ratsprotokolle 1837 – 1841. 
 Nr. 218 Ratsprotokolle 1842 – 1861. 
 Nr. 219 Ratsprotokolle 1861 – 1873. 24 
 Nr. 220 Aufnahm- und Entlassurkunden 1589 – 1813. 
 Nr. 221 Aufnahm- und Entlassurkunden 1814 – 1824. 
 Nr. 222 Aufnahm- und Entlassurkunden 1825 – 1835. 
 Nr. 223 Aufnahm- und Entlassurkunden 1836 – 1861. 
 Nr. 224 Goldene Hochzeit Frz. Steininger 1803. 
 Nr. 225 Ehesachen 1573 – 1817. 
 Nr. 226 Ehesachen 1817 – 1823. 25 
 Nr. 227 Ehesachen 1823 – 1826. 
 Nr. 228 Ehesachen 1826 – 1830. 
 Nr. 229 Ehesachen 1830 – 1863. 
 Nr. 230 Kaufbriefe um Häuser und Gründe 1420 – 1809. 
 Nr. 231 Kaufbriefe um Häuser und Gründe 1810 – 1818. 
 Nr. 232 Kaufbriefe um Häuser und Gründe 1826 – 1869.  
 Nr. 233 Hausbesitzerliste und Index 19. Jhdt. 
 Nr. 234 Grundbuch 1824 – 1868. 26 
 Nr. 235 Justiz- und Grundbuchstaxen 1833 – 1843. 
 Nr. 236 Schuldklagen 1617 – 1822. 
 Nr. 237 Schuldklagen 1824 – 1868. 
 Nr. 238 Krida und Schuldsachen 1825 – 1868. 
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 B. Akten 
 
Inhalt  Schachtel 
 
 
U.  Nr. 239 Testament des Wolfgang Großhaupt, Richter zu Haslach, 1520. 27 
 Nr. 239 a. Verlässe (Verlassenschaften) 1450 – 1794. 
 Nr. 240 Verlässe 1794 – 1801. 
 Nr. 241 Verlässe 1801 – 1821. 
 Nr. 242 Verlässe 1822. 
 Nr. 243 Verlässe 1823 – 1882. 
 Nr. 244 Normalschulfondsbeiträge nach Verlässen 1812 – 1847. 28 
 Nr. 245 Gerhabschaften 1613 – 1702. 
 Nr. 246 Gerhabschaften 1646 – 1818. 
 Nr. 247 Vormundschaft Dorfwirth 1805 – 1827. 
 Nr. 248 Vormundschaften 1812 – 1861. 
 Nr. 249 Schuldurkunden der Waisenkasse 1838 – 1850. 
 Nr. 250 Waisenjournal 1834 – 1836. 
 Nr. 251 Ehrenbeleidigungsklagen 1718 – 1831. 
 Nr. 252 Ehrenbeleidigungsklagen 1811. 29 
 Nr. 253 Kriminalia 1751 – 1828. 
 Nr. 254 Politisches Geschäftsprotokoll 1831. 
 Nr. 255 Steuern 1713 – 1809. 
 Nr. 256 Steuern 1810 – 1861 
 Nr. 257 Grundsteuerkataster 1751 – 1856. 
 Nr. 258 Steueramtsrechnungen 1828- 1849. 30 
 Nr. 259 Verzeichnis der direkten Steuern 1854. 
 Nr. 260 Gemeindeumlagen 1861 – 1863. 
 Nr. 261 Gemeindeumlagen 1864 – 1873. 
 Nr. 262 Gemeindebesitz, Gründe 1454 – 1856. 
U.  Nr. 263 Kaufbrief über das Gehölz des Marktes Haslach 11.IX.1680. 
 Nr. 263 a. Gemeindebesitz, Wald 1681 – 1869. 31 
 Nr. 264 Forstamtsrechnungen 1813 – 1829. 
 Nr. 265 Forstamtsrechnungen 1830 – 1867. 
 Nr. 266 Jagd 1850 – 1857. 
 Nr. 267 Brauhaus 1681 – 1841. 
U.  Nr. 267 a. Kaufbrief um Herrschaftsbehausung März 1681. 32 
 Nr. 268 Brauhaus, Braumeisterdienst 1809 – 1855. 
 Nr. 269 Brauhaus, Bieramtsrechnungen 1795 – 1821. 
 Nr. 270 Brauhaus, Bieramtsrechnungen 1821 – 1829. 
 Nr. 271 Brauhaus, Einkaufamtsrechnungen 1805 – 1819. 
 Nr. 272 Brauhaus, Einkaufamtsrechnungen 1820 – 1829. 
 Nr. 273 Brauhaus, Einfuhr fremden Bieres 1816 – 1828. 
 Nr. 274 Brauhaus, Verpachtung 1830 – 1858. 
 Nr. 275 Rathaus, Torwächterhaus, Kirchturm 1806 – 1857. 33 
U. Nr. 276 Bruderhaus, Bürgerspital 1420 – 1858. 
  U (Lehenbrief vom 25.XII.1585) 
 Nr. 277 Bürgerspital und Armenstiftung, Rechnungen 1766 – 1797. 
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 B. Akten 
 
Inhalt  Schachtel 
 
 
 Nr. 278 Bürgerspital und Armenstiftung, Rechnungen 1799 – 1802. 33 
 Nr. 279 Bürgerspital und Armenstiftung, Rechnungen 1802 – 1844. 
 Nr. 280 Milder Versorgungsfond 1791 – 1856. 34 
 Nr. 281 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1791 – 1800. 
 Nr. 282 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1800 – 1818. 
 Nr. 283 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1819 – 1824. 
 Nr. 284 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1824 – 1825. 
 Nr. 285 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1826 – 1830. 35 
 Nr. 286 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1830 – 1834. 
 Nr. 287 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1834 – 1835. 
 Nr. 288 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1836 – 1837. 
 Nr. 289 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1838 – 1840. 
 Nr. 290 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1842 – 1845. 36 
 Nr. 291 Milder Versorgungsfond, Rechnungen 1845 – 1854. 
 Nr. 292 Armeninstitut 1790 – 1861. 
 Nr. 292a. Armeninstitut 1854 – 1858. 
 Nr. 293 Armeninstituts - Rechnungen 1813 – 1827. 
 Nr. 294 Armeninstituts - Rechnungen 1827 – 1832. 37 
 Nr. 295 Armeninstituts - Rechnungen 1833 – 1843. 
 Nr. 296 Armeninstituts - Rechnungen 1844 – 1887. 
 Nr. 297 Schulden des Marktes 1665 – 1882. 
 Nr. 298 Marktgerichtsrechnungen 1661 – 1810. 
 Nr. 299 Bürgerladrechnungen 1685 – 1785. 
 Nr. 300 Hauptrechnungen 1797 – 1801. 
 Nr. 301 Bürgermeisteramtsrechnungen 1797 – 1817. 38 
 Nr. 302 Bürgermeisteramtsrechnungen 1818 – 1823. 
 Nr. 303 Bürgermeisteramtsrechnungen 1824 – 1826. 
 Nr. 304 Bürgermeisteramtsrechnungen 1826 – 1836. 
 Nr. 305 Bürgermeisteramtsrechnungen 1837 – 1847. 39 
 Nr. 306 Gemeindeamtsrechnungen 1797 – 1813. 
 Nr. 307 Gemeindeamtsrechnungen 1813 – 1818. 
 Nr. 308 Gemeindeamtsrechnungen 1820 – 1827. 
 Nr. 309 Gemeindeamtsrechnungen 1828 – 1836. 40 
 Nr. 310 Gemeindeamtsrechnungen 1837 – 1841. 
 Nr. 311 Gemeindeamtsrechnungen 1842 – 1867. 
 Nr. 312 Gemeindeamtsrechnungen 1870 – 1871 
  (dabei Volkszählung 1890). 
 Nr. 313 Gemeindeamtsrechnungen 1874. 
 Nr. 314 Gemeindeamtsrechnungen 1876. 
 Nr. 315 Gemeindeamtsrechnungen 1877. 41 
 Nr. 316 Gemeindeamtsrechnungen 1882. 
 Nr. 317 Gemeindeamtsrechnungen 1883. 
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 B. Akten 
 
Inhalt  Schachtel 
 
 
 Nr. 318 Gemeindeamtsrechnungen 1885. 41 
 Nr. 319 Gemeindeamtsrechnungen 1886. 
 Nr. 320 Gemeindeamtsrechnungen 1888. 
 Nr. 321 Gemeindeamtsrechnungen 1890. 42 
 Nr. 322 Kassa-Amtsrechnungen 1795 – 1828. 
 Nr. 323 Kassa-Amtsrechnungen 1829 – 1838. 
 Nr. 324 Kassa-Amtsrechnungen 1838 – 1840. 
 Nr. 325 Kassa-Amtsrechnungen 1840 – 1854. 43 
 Nr. 326 Kammeramtsrechnungen 1865 – 1869. 
 Nr. 327 Befestigung 1811 – 1843. 
 Nr. 328 Schützen, Bürgergarde 1796 – 1861. 
 Nr. 329 Militaria 1703 – 1805. 
 Nr. 330 Militaria 1806 – 1808. 44 
 Nr. 331 Militaria 1809. 
 Nr. 332 Militaria 1809 bis Juli. 
 Nr. 333 Militaria 1809 VIII – XII 
 Nr. 334 Militaria 1809 XII – 1810 – VI. 
 Nr. 335 Vormundschaft nach Unterleutnant Ortner 1810. 45 
 Nr. 336 Militaria 1810 – 1811. 
 Nr. 337 Militaria, Pferdestellungen 1812. 
 Nr. 338 Militaria, Pferdestellungen 1811 – 1817. 
 Nr. 339 Militaria, Entlassung Laninger 1818 – 1825. 
 Nr. 340 Militaria, 1818 – 1862. 
 Nr. 341 Polizei, allgemeine Sachen 1790. 
 Nr. 342 Sicherheitspolizei 1810 – 1855. 
 Nr. 343 Feuerpolizei, Brände 1759 – 1825. 46 
 Nr. 344 Feuerpolizei, Brand 1826. 
 Nr. 345 Feuerpolizei, Brand 1826. 
 Nr. 346 Feuerpolizei, Brand 1828 – 1863. 
 Nr. 347 Polizei, Erdbeben, Schauer 1798 – 1818. 
 Nr. 348 Polizei, Belästigungen 1802 – 1827. 
 Nr. 349 Volkszählung 1810 – 1857. 
 Nr. 350 Baupolizei 1758 – 1858. 
 Nr. 351 Feldpolizei 1584 – 1820. 47 
 Nr. 352 Fremdenpolizei 1811 – 1869. 
 Nr. 353 Dienstboten 1820. 
 Nr. 354 Gesundheitspolizei 1791 – 1861. 
 Nr. 355 Marktpolizei, Preise 1799 – 1855. 
 Nr. 356 Marktpolizei, Preise 1855 – 1858. 
 Nr. 357 Marktpolizei, Preise 1861 – 1863. 
 Nr. 358 Marktpolizei, Zimentierung 1861. 
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 B. Akten 
 
Inhalt  Schachtel 
 
 
 Nr. 359 Sittenpolizei, Legitimation, Leumundzeugnisse 1760 – 1861. 48 
 Nr. 360 Straßen, Brücken, Kanäle 1805 – 1878. 
 Nr. 361 Wasserpolizei 1766 – 1855. 
 Nr. 362 Marktbach 1733 – 1858.  
H.  Nr. 363 Fleischhauerbruderschaft in Haslach  
 1. Teil Brief- und Inventurprotokoll 1681 – 1777 (fol. 1 - 68) 
 2. Teil Bruderschaftsrechnungen 1688 – 1734 (fol. 65 und 69 – 234) 49 
 Nr. 364 Brand von Haslach 8. April 1910 (Hilfsaktion und Restaurierung 
  der Tortürme). 50 
 Nr. 365 Lose Einzelakten, viele Rechnungsbeilagen, Konzepte, 
   Begleitschreiben und Erlässe der Bezirkshauptmannschaft  
   1. Teil 1768 – 1819. 51 
 Nr. 366 2. Teil 1822 – 1849. 52 
 Nr. 367 3. Teil 1851 – 1899. 53 
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 C. Handschriften 
(Nachtrag vom Jahre 1957 – Zl. 1598/1490/30) 

 
Nr. Inhalt 
 
 
1. Urbar des Marktes Haslach 1721. 
2. Fassion des Marktes Haslach 1751. 
3. Steuerbuch 1794. 
4. Steuerbuch 1805 – 1816. 
5. Steuerbuch 1817 – 1824. 
6. Steuerbuch des Magistrates und Frühmessamtes 1826 – 1833. 
7. Kauf- und Rechnungsprotokolle 1633 – 1648. 
8. Kauf- und Rechnungsprotokolle 1650 – 1669. 
9. Kauf- und Inventurprotokolle 1669 – 1692. 
10. Kauf- und Inventurprotokolle 1692 – 1711. 
11. Kauf- und Briefprotokolle 1790 – 1807. 
12. Ratssitzungsprotokolle 1807 – 1820. 
13. Rechnungsprotokolle 1679 – 1699. 
14. Rechnungsprotokolle 1699 – 1727. 
15. Rechnungsprotokolle 1728 – 1760. 
16. Rechnungsprotokolle 1760 – 1780. 
17. Markt Haslach Gemeinderechnungen 1780 – 1806. 
18. Markt Haslach Gemeinderechnungen 1806 – 1814. 
19. Ehaft-Protokoll 1779 – 1822. 
20. Waisenbuch 1679 – 1709. 
21. Waisenbuch 1710 – 1759. 
22. Waisen-Depositenbuch 1799 – 1808. 
23. Einreichungsprotokolle 1813 – 1816. 
24. Einreichungsprotokolle 1817 – 1818. 
25. Einreichungsprotokolle 1819 
26. Index zu den Verordnungen 1790 – 1793. 
27. Index zum Geschäftsprotokoll 1883 – 1889. 
28. Häuserverzeichnis des Marktes Haslach ca. 1872. 
29. Zunftprotokoll und Schafstallprotokoll des Handwerks der Fleischhauer in Haslach 

1561 – 1625. 
30. Zunftprotokoll des Handwerks der Fleischhauer in Haslach 1749 – 1859. 
31. Zunftprotokoll des Handwerks der Leinweber in Haslach 1737 – 1826. 
32. Protokoll des Handwerks der Zeug- und Leinweber zu Haslach (Mitmeister)  
 1796 – 1858. 
33. Protokoll des Handwerks der Zeug- und Leinweber zu Haslach (Aufdingen, 

Freisprechen, Lehrjungen) 1796 – 1861. 
34. Einnahmebuch des K. k. privilegierten Zeug- und Leinweberhandwerks in Haslach  
 1796 – 1810. 
35. Steinmetz- und Maurerhandwerksordnung 1644.VII.30 (Pergamentlibell). 
36. Steinmetz- und Maurerhandwerksordnung 1663 V 23. 
37. Steinmetz- und Maurerhandwerksordnung 1710 I 7. 
38. Steinmetz- und Maurerhandwerksordnung 1744 V 5. 
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 C. Handschriften 
(Nachtrag vom Jahre 1957 – Zl. 1598/1490/30) 

 
Nr. Inhalt 
 
 
39. Jahresrechnungsbuch des Handwerks der Steinmetz und Maurer zu Haslach  
 1768 – 1820. 
40. Frühmessamt Haslach: Urbar, Kauf-, Inventur- und Gerhabschaftsrechnungen  
 1679 – 1702. 
41. Frühmessamt Haslach: Steuerbuch und Urbar 1800 – 1810. 
42. Frühmessamt Haslach: Lagebuch 1794/95. 
43. Frühmessamt Haslach: Steuerbuch 1810 – 1817. 
44. Frühmessamt Haslach: Steuerbuch 1818 – 1825. 
45. Handbuch – Formelbuch (Briefabschriften, Sammelband) 1731 – 1814. 
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 Nachträge 1964 
 
Nr. Inhalt Band 
 
 
1. Marktspital Haslach und milder Stiftungsfond (Abrechnungen, Zehente,  
 Verpachtungen, Bausache, Stiftungen) 1792 – 1932 
 (Siehe auch Zechen Band 8). 
  
  a) 1. Teil 1792 – 1818 1 (54) 
 b) 2. Teil 1820 – 1829 2 (55) 
 c) 3. Teil 1830 – 1839 3 (56) 
 d) 4. Teil 1830 – 1839 4 (57) 
 e) 5. Teil 1830 – 1839 5 (58) 
 f) 6. Teil 1840 – 1849 6 (59) 
 g) 7. Teil 1850 – 1932 7 (60) 
 
2. Baupläne des Spitals 1828 – 1831 8 (61) 
 
 
3. Marktkommune, Stift- und Schuldbriefe, Inventare 1782 – 1882. 8 (61) 
 
4. Stiftbriefe (Abschriften) 1478 – 1826. 8 (61) 
 
5. Bäcker, Leinweber und Fleischhauerzeche (Stiftungen, Untertanen, 
 siehe auch milder Stiftungsfonds) 1440 – 1855 8 (61) 
 
6. Gefäll- und Taxordnungen 1774 – 1775 8 (61) 
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 Nachträge 2010 
 
Nr. Inhalt Band 
 
 
   62 
Heimatverein Haslach, Verzeichnisse über Schriftgut, Seiten 1-425 
1 Verzeichnis des Schriftgutes der Schulbücher, Seiten 1-19 
2 Verzeichnis des Schriftgutes der Fachbücher, geordnet nach Sachgebieten, 
 Seiten 20-62 
3 Verzeichnis des Schriftgutes der Gebetbücher, Seiten 63-74 
4 Verzeichnis des Schriftgutes, Fotos, Filme, Totenbilderverzeichnis über 
 Haslach, geordnet nach Sachgebieten, Seiten 74-130 
5 Verzeichnis des Schriftgutes, Fotos, Filme, Totenbilderverzeichnis über 
  Haslach, geordnet nach Sachgebieten, Seiten 131-180 
6 Verzeichnis des Schriftgutes, Fotos, Filme, Totenbilderverzeichnis über 
  Haslach, geordnet nach Sachgebieten, Seiten 181-230 
7 Verzeichnis des Schriftgutes, Fotos, Filme, Totenbilderverzeichnis über 
  Haslach, geordnet nach Sachgebieten, Seiten 231-254 
8 Verzeichnis des Schriftgutes Kalender, geordnet nach Herausgebern, 
  Seiten 254-271 
9 Verzeichnis des Schriftgutes Klassiker, Seiten 271-280 
10 Verzeichnis des Schriftgutes über das Mühlviertel, geordnet nach 
  Sachgebieten, Seiten 281-305 
11 Verzeichnis des Schriftgutes und des Notgeldes über Oberösterreich, 
  geordnet nach Sachgebieten, Seiten 305-350 
12 Verzeichnis des Schriftgutes und des Notgeldes über Oberösterreich, 
  geordnet nach Sachgebieten, Seiten 351-383 
13 Verzeichnis des Schriftgutes über Österreich, geordnet nach Sachgebieten, 
  Seiten 384-415 
14 Verzeichnis von Romanen, Seiten 415-419 
15 Verzeichnis von Einzelausgaben alter Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, 
  Seiten 419-425 
 



 

Die Entstehung 
und die rechts- und wirtschaftsgeschichtlichen  

Verhältnisse des Marktes Haslach 
Von Dr. Ignaz Nößlböck 

 
 
 

Markt am Zusammenfluss der großen und  
steinernen Mühel und der Laniz 

 
 
Auf den in vor- und frühgeschichtlicher Zeit begangenen Handelswegen entwickelte sich auch 

weiterhin der Handelsverkehr. Von ausschlaggebender Bedeutung für die Obermühlviertler 

Märkte und besonders für Haslach wurde der Salzhandel, der von den ältesten Donaulade-

stätten Obernzell, Niederranna und Landshag seinen Weg in das salzlose Böhmen nahm.1 Die 

seit jeher am meisten begangene Salzstraße führte von Obernzell über Wegscheid, Peilstein, 

Rohrbach nach Haslach. Ein zweiter Salzweg lief von Landshag über St. Peter nach Haslach. 

Auch ein Ostweg, von Freistadt über Leonfelden herkommend, mündet in Haslach ein. Auf 

ihm ging seit den frühesten Zeiten ein Teil des Viehtriebes aus Ungarn nach Bayern. Ihre 

Fortsetzung nach Böhmen nahm die Hauptsalzstraße über Helfenberg, Hohenfurt nach 

Krumau und Budweis. Außerdem führten nach Böhmen Straßen über Hörleinsöd nach  Fried-

berg und über St. Oswald nach Untermoldau.2 Haslach, wo diese Hauptverkehrswege sich 

trafen, ist ein von der Natur auf drei Seiten durch Steilabfall und Flüsse geschützter Ort, in 

einer Tagreise von den Handelsplätzen an der Donau und Moldau leicht erreichbar. Diese 

günstigen Umstände bedingten die Anlage einer Raststelle und Nachtherberge. Da auch Wen-

den in nächster Nähe Siedlungen errichteten, so wird Haslach bald nach der Einwanderung 

der Baiern entstanden sein. Die Raffelstätter Zollurkunde3 lässt schließen, dass auch in dieser 

Siedlung schon sehr früh Märkte abgehalten wurden. Urkundlich erscheint Haslach erst 

1256,4 als Markt 1341.5 Die zwei Jahrmärkte am St. Michaels- und St. Niklastag und der Wo-

chenmarkt am Mittwoch gehen weit zurück. In der Urkunde K. Maximilians I. ddo. Innsbruck 

den 5. Dezember 1514 heißt es, Richter und Rat hätten früher darüber "„brieflich Urkund ge-

                                                 
1 Srbik, Studien zur Geschichte des österreichischen Salzwesens in Dopsch: Forschungen zur inneren Geschichte 
Österreichs, 12. Heft. 
2 Schmidt, Handelswege und Handelszentren im südlichen Böhmen, Programm der deutschen Realschule in 
Budweis 1901. 
3 Mon. Germ. Leges III 480 und Capitularia II 250. 
4 Heuwieser, Die Traditionen des Hochstiftes Passau, Quellen und Erörterungen zur Bayrischen Geschichte, 
neue Folge 6. Bd. 
5 OöUB VI 390. 
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habt, wären aber in Zeit der Kriegsläuf durch Brand und Zerstörung des Markts darumb 

gekomen.“ Am 5. August 1707 verlieh K. Josef I. einen dritten Jahrmarkt auf den Sonntag vor 

Laurenzi, um dem Markt ein wenig aufzuhelfen, nachdem Handel und Gewerbe längst darnie-

derlagen.6 Es gab aber noch Jahrmärkte zu Johanni und an den drei ersten Fastensonntagen, 

nur mehr durch ihre Zahl eine Erinnerung an die ehemalige Bedeutung des Marktes.7 Ein 

Wappen hatte der Markt nach dem Wappenbrief K. Matthias vom 1. Jänner 16158 bereits am 

Beginn des 14. Jh.; Urkundlich ist es 1373 bezeugt.9 

 

Der Kern des Ortes ist im Zuge der begangensten Straße, der Salz- und Schmalzstraße ent-

standen, wie die durchgehenden dahin orientierten Hofstätten bezeugen. In diese Straße mün-

den auch die anderen Fernstraßen schon vor der Siedlung. Dieser Markt an einem Treffpunkt 

der Fernstraßen muss daher in früher Zeit entstanden sein. Zur Marktstätte im eigentlichen 

Sinn wurde der östliche Teil des Straßenzuges ausgebildet. Die Ausbreitung konnte im Recht-

eck erfolgen. Die unregelmäßige Anlage der Stelzen verweist auf eine spätere allmähliche 

Entstehung. Die beiden im 15. Jh. entstandenen, zum Marktplatz parallel laufenden Zeilen, 

waren anfänglich Wirtschaftsgassen der davorliegenden Burgrechte. Ihre kleinen Hofstellen 

und Hausgründe gehen offensichtlich auf eine spätere Unterteilung der Randparzellen zurück. 

Diese geringe Tiefe der Sölden in den Zeilen verrät, dass die Mauer einer weiteren Ausdeh-

nung im Wege stand. Die Ummauerung des Marktes, wozu übrigens die Lage und Beschaf-

fenheit der Siedlungsstelle aufforderte, muss daher bald erfolgt sein.10 Die Veranlassung 

hiezu hing mit der ständig gefährdeten Grenzlage eng zusammen. Feindliche Einfälle von 

Norden und Westen sind seit dem 12. Jh. bezeugt. 1266 verwüsteten die Bayern Neufelden 

und andere feste Plätze,11 zu denen Haslach damals sicher schon gehörte. Um die Mitte des 

13. Jh. sind in Oberösterreich auch im Innern des Landes eine Reihe von Städten und Märkten 

bereits bewehrt. Bischof Albrecht II. von Passau erbaute im Markte eine Feste, als er bald 

nach 1321 die Herrschaft Haslach von Peter von Rosenberg gekauft hatte. Peter von Rosen-

berg kaufte sie am 11. September 1341 von Bischof Gottfried als Lehen wieder zurück. Dabei 

wurde vereinbart, dass der Bischof die Feste niederlegen und alle Gräben einziehen und 

„schlechtmachen“, der Rosenberger hingegen keine Feste im Gemärke von Haslach (oberes 

                                                 
6 O. Pg. Im Marktarchiv Haslach. 
7 Marktarchiv Haslach, Verzeichnis über die 1869 bei der Marktkommune Haslach eingegangenen 
Jahrmarktstandgelder. 
8 O. Pg. Im Marktarchiv Haslach. 
9 Pröll, Geschichte der Pfarre Haslach, Heimatgaue VIII 5. 
10 Marktarchiv Haslach, Katastralmappe. 
11 Haßleder, Neufelden 31. 
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Landgericht) errichten solle.12 Es ist wahrscheinlich, dass Reinprecht IV. von Wallsee den 

Markt nach der Zerstörung durch die Hussiten stärker denn je befestigte. Böhmische Adelige 

brannten ihn aber am 15. August 1469 nieder und bedrängten ihn 1471 bis 1473 schwer. Wok 

von Rosenberg vermochte die Befestigung des Marktes erst nach einem 1487 geschlichteten 

Streit mit dem Landeshauptmann Ulrich von Starhemberg zu erneuern und zu verstärken. Er 

setzte die Mauer wieder instand und erbaute 4 Türme.13 

 

Die Flurverfassung ist sehr beachtenswert. Das Ausmaß der Flur beträgt um 1780 782 Joch. 

Hievon sind 196 Joch als Gemeindebesitz ausgewiesen, darunter 161 Joch als Wald. 586 Joch 

erscheinen auf 130 Grundbesitzer aufgeteilt.14 Die Bürger standen nach dem in der 2. Hälfte 

des 15. Jh. niedergeschriebenen Ehafttaiding nicht im Eigentum, sondern in gemeinsamer 

Nutzung des Waldes. Eigentümer des Waldes war bis 1680 die Grundherrschaft.15 Der  

gesamte Besitz der Bürger stammt daher höchstwahrscheinlich aus grundherrlicher Zuwen-

dung. Im Urbar der Grundherrschaft von 137916 erscheinen 55 Häuser nebst drei Mühlen, der 

Pfarrhof, das Haus Siegfrieds III. von Hugenberg, der die nahe Feste Lichtenau von den 

Rosenbergern zu Lehen trug, das Bad und zwei Bauplätze, im ganzen 63 Hausstellen. Ein 

Häuserverzeichnis aus dem Jahre 171217 enthält 19 ganze und 36 halbe Burgrechte und 57 

Sölden, zusammen 120 Häuser innerhalb und außerhalb der Mauer. 1826 zählte man 119 

Häuser innerhalb und 25 Häuser außerhalb der Mauer, zusammen 144 Häuser.18 In den 

ganzen und halben Burgrechten sind die 55 Häuser des Urbars von 1379 zu erkennen. Die 

halben Burgrechte entstanden wie in Leonfelden und Pregarten infolge vermögensrechtlicher 

Auseinandersetzungen (Erbteilung und Kauf). Diese Umwandlung nahm jedenfalls schon im 

13. Jh. ihren Anfang. Die ursprüngliche Siedlung bestand also aus 37 ganzen Burgrechten. 

Die nach dem josefinischen Grundsteuerkataster auf 130 Grundbesitzer aufgeteilten 586 Joch 

gehören zumeist in die 21 ganzen und 51 halben Burgrechte des Grundbuches von 1790.19 

Der auf die 59 Sölden entfallende Grund ist Zwergbesitz. 

 

Ursprünglich entfielen auf ein ganzes Burgrecht 15, auf ein halbes 7 ½ Joch, nach dem 

Grundbuch des Jahres 1790 12 bzw. 6 Joch.  

                                                 
12 Mon. Boic. XXX b 170. 
13 Pröll a. a. O. 4. 
14 Stiftarchiv Schlägl, Josefinischer Grundsteuerkataster. 
15 Marktarchiv Haslach, Kaufbrief um das herrschaftliche Gehülz 1680 September 10, Schlägl. 
16 Truhlar, Registrumbonorum Rosenbergicorum, Or. In der Bibliothek der Kreuzherren in Prag. 
17 Pröll, Streifzüge durch das obere Mühlviertel 5, 32. 
18 Pröll, a. a. O. 44. 
19 Archiv des BG Rohrbach. 
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An der Besiedlung des Landes, die immer mehr zunahm, beteiligten sich mit höchstem Erfolg 

seit dem 12. Jh. die großen Grundherrschaften. Von den sechs hochfreien Sippen, die im Be-

ginne des 12. Jhs. von der Ilz bis zur Isper angesessen sind, hatten die Schönhering-Blanken-

berger, die bis 1145 nach ihrem Stammsitz Schönerding an der Vils, von da an bis 1175 ab-

wechselnd auch von Blankenberg bei Neufelden, dann aber nur von Blankenberg sich nann-

ten, das Land von der Donau östlich und nördlich der großen Mühel bis zur Moldau in der 

Breite, welche das spätere Landgericht Haslach einnahm, als geschlossenen freiaigenen Besitz 

inne. In der Mitte des 12. Jh. wurde ein Teil dieser freiaigenen Güter in passauische Lehen 

verwandelt. 1190 stirbt der auf der Blankenburg sesshafte Ast aus. In die Besitzrechte dessel-

ben und in den Genuss der passauischen Lehen östlich der großen und südlich der steinernen 

Mühel trat Witigo, ein erbberechtigter Schwertmage aus dem gleichen Geschlecht, das in 

Böhmen emporgekommen war. Diese Lehen wurden 1231 an Passau gegen Entschädigung 

abgetreten. Als wahrscheinlich auf dem Hoftage zu Erfurt im August 1290 der Übergang von 

Falkenstein an die Habsburger vom Kg. Wenzel II. gebilligt und zugleich die schon 1255 ins 

Werk gesetzte, aber einigermaßen streitig gebliebene Vorschiebung der böhmischen Grenze 

von der Moldau nach Süden auch von Seite Oesterreichs und des Reiches anerkannt wurde, 

kam es zur Teilung der Gerichte der Witigonen, die das sogenannte untere Haslacher Gericht 

von der Donau bis zur steinernen Mühel als Lehen vom österreichischen Herzoge trugen, 

während das obere, vom Reiche lehenbare Haslacher Gericht von der steinernen Mühel bis 

zum Wurmbrander- und Igelbach freies Aigen war, das jetzt in das österreichische und böh-

mische Gericht geteilt wurde, letzteres mit Witinghausen als Mittelpunkt. Nach der Abtren-

nung des Gebietes von Witinghausen wuchs das obere und das untere Gericht wieder zu 

einem einzigen zusammen, so dass sogar die Leheneigenschaft des letzteren sich verlor, es 

wurde, weil in einer Hand befindlich, im ganzen als freiaigen angesehen. Die Herren von 

Rosenberg gestellten ursprünglich geringe Leute zu Richtern. Später übertrugen sie das Rich-

teramt den Haslacher Marktrichtern. Peter von Rosenberg verkaufte, wie schon erwähnt, die 

Herrschaft Haslach bald nach 1321 an den Bischof Albrecht II. von Passau; er kaufte sie mit 

vischwaid und vischpan auf den wazzern, zol. Maut, landgericht und gericht, manschaft und 

lehenschaft am 11. September 1341 von Bischof Gottfried um 1300 Pfund passauer d als Le-

hen wieder zurück. Am 27. April 1421 verkaufte Ulrich von Rosenberg Haslach samt Zuge-

hör ohne das hohe Gericht, 1427 die Feste Witinghausen und das „Pehemisch“ Gericht an den 

Landeshauptmann von Oberösterreich. Reinprecht IV. von Wallsee. Dieser Besitz fiel 1483 

nach dem Tode Reinprechts V. von Wallsee an Wok von Rosenberg zurück. Am 29. 
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November 1599 verkaufte Peter Wok von Rosenberg um 10.000 fl. Rh. An Erzherzog 

Leopold, Bischof von Passau, Herrschaft und Markt Haslach. Von Passau erwarb am 20. De-

zember 1663 das Stift Schlägl Herrschaft. Markt und Landgericht Haslach um 27.000 fl, das 

Haslacher Gericht blieb dann bis zur Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit 1850 mit dem 

ausgedehnten Landgericht des Stiftes vereinigt, das links von der großen Mühel vom 

Plöckenstein bis zur Donau reichte und zwischen Krenn- und Finsterbach teilweise auf das 

rechte Mühelufer hinübergriff.20 Auf den Burgfrieden des Marktes wird 1472 zum erstenmal 

verwiesen. 

 

Seit dem 12. Jh. drängten die volkswirtschaftlichen Bedürfnisse immer stärker hervor. Der 

Salz-, Eisen-, Lebensmittel- und Viehhandel belebte immer mehr die Straßen und bewirkte 

das Aufblühen der Märkte und Städte. Im 12. und 13. Jh. künden schon Urkunden vom Aus-

bau der Besiedlung und von der Bedeutung der Märkte diesseits und Jenseits des großen 

Grenzwaldes.21 Als hier am Beginn des 12. Jhs. die Blankenberger die Gerichtshoheit und die 

Grundherrschaft erhielten, wurde diese die örtliche Gewalt, unter deren Schutze sich der 

Markt weiter entwickelte und die als Entgelt dafür Maut und Zoll einhob. Haslach wurde der 

bedeutendste Ort im geschlossenen Witigonen-Gebiet. Es errang allmählich eine beachtens-

werte Handelsstellung. Das Scheilenberger Salz, welches die Bürger von Haslach und die 

Bürger der umliegenden Märkte Aigen, Rohrbach, Neufelden, Sarleinsbach und Hofkirchen 

nach Haslach brachten, handelten dort die Böhmen gegen Lebensmittel und Kaufmannswaren 

ein. Gegen den überhandnehmenden und merklichen Schaden bringenden Salzhandel, der von 

Passau über Obermühl nach Böhmen ging, wetterten bereits 1415 die Linzer und Freistädter. 

Die Bürger der sechs alten Mühlviertler Märkte trieben mit den Lebensmitteln, hauptsächlich 

mit Schmalz und Käse und den Kaufmannswaren einen schwunghaften Handel in die Donau-

ladestätten und besonders über Passau ins Reich. Dieser Handelsverkehr wurde immer lebhaf-

ter und wichtiger, weil der Passauer Bischof Albrecht II. bald nach dem Kaufe der Herrschaft 

und des Marktes Haslach von Peter von Rosenberg im Markt sogar eine Feste errichtete, um 

den Handelsverkehr ganz in seine Hand zu bekommen. Wenngleich auch die Rosenberger 

1341 Herrschaft und Markt Haslach als Lehen zurück-kauften und die Feste im Markt wieder 

niedergelegt wurde, so blieb doch der Einfluss des Bischofs als Lehensherrn weiterhin vollauf 

bestehen. Als am Beginn des 15. Jhs. die Silberbergwerke bei Schwaz in Tirol aufblühten,22 

                                                 
20 Strnadt, Das Land im Norden der Donau, Archiv für österr. Geschichte 94 113, 133, 138, 150, 161, 241; 
Erläuterungen zum historischen Atlas der Alpenländer 80, 106, 110. 
21 Schmidt a. a. O. 
22 Ladurner, Die Silberbergwerke bei Schwaz, Archiv für Geschichte und Altertumskunde Tirols 1, 316. 
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ging der Provianthandel Haslachs und der anderen fünf Märkte auch nach Schwaz. Die Städte 

Passau und Schwaz hielten bald eigene Provianteinkäufer in Haslach. 1440 gab der Grundherr 

Reinprecht IV. von Wallsee dem Markte eine Salzordnung für den Salzhandel nach 

Böhmen.23 Haslach erreichte noch vor der Mitte des 15. Jhs. als Handels- und Niederlagsort 

seinen Höhepunkt. Am 19. Dezember  1489 gab K. Friedrich III. Bokhen von Rosenberg die 

gnad, was waar und kaufmanschaft die burger und inwoner zum Budweis von Beheim in 

Österreich ob der Enns oder von dann daselbst hin gen Beheim furan furn werden, daz si auf 

den markt zu Haslach, so er jez innhat, alsoft bringen, da niderlegen und 3 tag da selbs vail 

haben sullen und was der an denselben tage da nit verkauft werden, darnach von dann irn 

notdurften nach verrer furn und wem si verlusst verkaufen mugen.24 

 

Um die Mitte des 15. Jhs. blühten, wahrscheinlich aus denselben Ursachen, die südböhmi-

schen Märkte empor. In Friedberg herrschte großer Handelsverkehr und der Wochenmarkt 

war sehr besucht.25 Friedberger Bürger wanderten in Haslach ein.26 Untermoldau wurde da-

mals durch seine gute Verbindung mit Krumau sehr belebt.27 Da der gesteigerte Handels- und 

Marktverkehr viel mehr Kräfte brauchte, verdoppelte sich beinahe die Häuserzahl des Mark-

tes. Es entstanden die Schul- und Geißzeile und die Stelzen mit ihren 57 Sölden; die Weber, 

Schneider, Schuster, Bäcker und Fleischhacker bildeten eigene Zechen, die ansehnliches Ver-

mögen erwarben. Die Fleischhackerzeche brachte es in der Zeit von 1451 bis 1564 zu zehn 

bedeutenden Gült- und Zehentkäufen, den Leinwebern bestätigte Peter von Rosenberg 1522 

ihre Artikel und das Bestreben, Haslach zum Vorort der Handwerkszünfte im Mühlviertel zu 

machen, begann in dieser Zeit. Unter den Bürgern, die Fernhandel trieben, brachten es mehre-

re zu großem Vermögen, so Stefan Großhaupt, dessen Frau Apollonia 1483 unter anderem 

auch über 100 Pfund d auf einem Haus zu Wels verfügte. Jorig Großhaupt, der 1507 zur 

Kirche in Haslach den Zehent zu Zaglau auf dem Hof und der Mühle stiftete, den er um 90 

Pfund d erkauft hatte. Jakob Kennauer, der 1484 eine Salzburger Bürgerstochter, Agnes 

Weibhauser, heiratete, die ihm anderthalbhundert Pfund d zu brachte, die er mit 220 Pfund d 

widerlegte und besonders Siegmund Vorauer, der 1466 zum erstenmal urkundlich nachweis-

bar ist, 1495 mit seiner Frau das Benefizium auf der Pfarrkirche errichtete und 1497 mit Hin-

terlassung eines großen Vermögens auf einer Handelsreise zu Wien starb. Die Bürgerge-

                                                 
23 Pröll, Pfarre Haslach 4. 
24 Gemeinsames Finanzarchiv Wien Bibl. 44 alte Signatur D 50 Bl. 110. 
25 Schmidt a. a. O. 
26 Marktarchiv Haslach Hs. 1. 
27 Schmidt a. a. O. 
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meinde kam ebenfalls im 15. Jh. zu Vermögen28 und konnte 1478 die Frühmessstift errichten. 

Haslach gehörte unter die seit dem 13. Jh. urkundlich aufscheinende Pfarre St. Oswald. Dem 

außergewöhnlichen Emporkommen des Marktes entsprach es, dass die Pfarre noch vor der 

Mitte des 15 Jh. errichtet wurde. Eine Kirche bestand sicher schon im 13. Jh.29 und ihr Patron, 

der hl. Nikolaus, verweist auf die Handelstätigkeit des Marktes in früher Zeit. Die Pfarre war 

bis 1642 dem Stifte St. Florian inkorporiert; seit diesem Jahre gehört sie zum Stifte Schlägl.30 

 

1514 wurde dem Markt der alte Schellenberger Salzhandel sehr eingeschränkt. Die Bürger 

durften das Schellenberger Salz, das sie in Neufelden kauften, nur nach Böhmen bringen, im 

Markte und in der Umgebung jedoch nur Gmundener Salz brauchen. Als um 1534 die Salzzu-

fuhr aus Gmunden wieder in Stocken kam und in Freistadt kein Salz zu haben war, fuhren die 

Böhmen nach Leonfelden und besonders nach Haslach um ausländisches Salz, das auch in 

den umliegenden Märkten Aigen, Rohrbach, Neufelden, Sarleinsbach und Hofkirchen zu ha-

ben war. Die Lebensmittel, welche die Böhmen nach Haslach und in die genannten benach-

barten Märkte brachten, verhandelten deren Bürger wie schon erwähnt nach Passau und Tirol 

hauptsächlich in das Schwazer Bergwerk. Außer Schmalz und Käse brachten die Böhmen 

Honig, gesalzene Waren, Unschlitt, Hanf und Federn. Diese Lebensmittel und Waren entgin-

gen so dem Lande ob der Enns und dem Salzkammergut. Auch über Höriz und Untermoldau 

kamen zahlreiche böhmische Fuhrleute, die früher auf Freistadt gefahren waren, nach Has-

lach. Von dort fuhren sie wahrscheinlich nur dann, wenn kein oder zu wenig Salz zu haben 

war, über Herzogsdorf, Eschelberg der Rodel entlang nach Ottensheim. Dort legten sie ab. 

Den Linzern wurde dadurch das Bruckgeld und den Freistädtern die Maut entzogen. Es kam 

auch häufig vor, dass Kauf-, Handels- und Fuhrleute, die ihre Waren und Lebensmittel nach 

Freistadt und Linz brachten, wohl Gmundner Salz in Linz aufluden, es aber nicht, wie befoh-

len war, nach Freistadt brachten, sondern in Hellmonsödt ablegten und mit ihren leeren 

Wagen dann nach Neufelden, Rohrbach und Haslach um Schellenberger Salz fuhren und 

damit Hantierung trieben. Aber auch die Haslacher, Rohrbacher, Neufeldener und Leonfelde-

ner Bürger handelten damals gleich diesen Kauf- und Fuhrleuten mit Salz und anderen Waren 

nach Böhmen, aber auch ins Machland und nach Niederösterreich, von wo sie auf der Gegen-

fuhr meistens Wein heimbrachten. Von Passau brachten Fuhrleute und Samer Schellenberger 

und Mühlbacher Salz gegen Korn nach Prachatiz, wo es weiter nach Budweis und Tabor ver-

                                                 
28 Pröll a. a. O. 4. 
29 Hager, Woher kamen die ersten Prämonstratenser nach Schlägl? 7. 
30 Pröll a. a. O. 41. 
Zum Ganzen: Stadtarchiv Freistadt: Salz- und Eisenwesen und Marktarchiv Haslach. 



 23 

frachtet wurde. 1547 begann man endlich den Plan zu verwirklichen, Böhmen mit Gmundner 

Salz ausgiebig zu versorgen. Die Prachatizer durften ihr ausländisches Salz nicht mehr über 

die Moldau bringen, Ostböhmen, Mähren und Schlesien blieben ihnen verschlossen. Der Lan-

desfürst errichtete nun in Hofkirchen, Rohrbach, Neufelden, Leonfelden, Ottensheim, Linz 

und Freistadt, wohin am meisten ausländisches Salz gebracht wurde, um es zu verdrängen 

und Proviant wieder ins Land zu bringen, Ladstätten für das große Gmundener Kufensalz. Die 

Freistädter verlangten 1570 zum Schutze ihrer Straße und Niederlage, der kaiserlichen Maut 

und des einheimischen Salzwesens und damit mehr Proviant ins Land komme, die Sperre der 

Obermühlviertler Straßen, besonders aber der über Haslach laufenden Salz- und Schmalz-

straße und der Niederlage dortselbst, was sie trotz des heftigsten Einspruches der Stadt 

Krumau und der sechs Mühlviertler Märkte auch erreichten. Der Handel der Obermühlviertler 

Märkte ging von jetzt an gewaltig zurück und die Mauterträgnisse der Herrschaft Falkenstein 

sanken tief. Der Mangel an Gmundner Salz veranlasste jedoch den Landesfürsten, den Märk-

ten Neufelden und Hofkirchen zu erlauben, wöchentlich ein Pfund Schellenberger Salz von 

Passau in die Michl (Obermühl) zu führen und von dort auf Rohrbach, Haslach und Budweis 

zu bringen, die Straßen auf Leonfelden und Haslach „für Speisnotdurft“ 1576 wieder zu er-

öffnen und den Haslachern den Schellenberger Salzhandel noch 1579 zu bestätigen. Um 1590 

kam von Passau her in die Michl viel Schellenberger Salz, das dort die Bürger der Mühl-

viertler Märkte hoben und den Fuhrleuten aus Böhmen, Mähren und Schlesien verkauften, die 

mit Viktualien und Kaufmannswaren zu ihnen kamen. Es wurde aber auch heimlich Schellen-

berger Salz von Passau auf Schiffen nach Obernzell gebracht und von dort abseits über Peil-

stein, Aigen, Untermoldau und Haslach auf Budweis verfrachtet. Alle diese Fälle waren nur 

vorübergehend, denn 1592 und 1595 klagen die Neufeldener über das furchtbare Sinken des 

Häuserwertes und des Darniederliegens der anderen Märkte, weil die Salz- und Schmalzstraße 

seit Jahren über Freistadt gehe. Als 1611 die Haslacher ihre alten Salzfreiheiten bestätigt ha-

ben wollten, errichtete man für sie in Landshag eine Ladstatt für das große Gmundner Kufen-

salz „in erwägung, dass der markt mit den inhaimb und behambischen strassen sowohl der zu- 

und gegenfuhr viel bequemer als andere umbliegende ladstött glegen“. 1625 kamen noch ein-

mal Budweiser mit Getreide, Schmal und Fischen nach Leonfelden und Haslach, als wieder 

einmal zu wenig Gmundener Salz nach Böhmen ging. 1672 veranlassten Nürnberger Handels-

leute große Salzlieferungen aus der Krumauer Gegend auf der oberen Straße ins Reich hinaus. 

Diese Fälle brachten dem Markte nur mehr als Rast-stelle einen vorübergehenden Nutzen. Der 

Handel mit Gmundner Salz konnte niemals mehr den Umfang des ehemaligen Handels mit 

dem Schellenberger Salz erreichen. Seit der den Freistädtern 1570 geglückten Sperre der Salz- 
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und Schmalzstraße sank der Salzhandel der Mühlviertler Märkte immer mehr, weil keine 

rechte Gegenfuhr gefunden werden konnte. Alle Kaufmannswaren und Lebensmittel mussten 

ja über Freistadt geführt werden. Das „Flochau- und Hittaurische eisen“ und das „Amberger 

arzt“ kam von Passau aus auf Schiffen und Flößen nach Obernzell, von dort auf Wägen nach 

Wegscheid, Haslach und Leonfelden. Die in den umliegenden Hämmern daraus erzeugten 

Pflugeisen und Schienen wurden nach Budweis zum Schaden des Freistädter Eisenhandels 

gebracht. Dieser bescheidene Eisenhandel, über den Nachrichten aus dem Jahre 1580 erzählen 

und der immerhin sehr umfangreiche Leinen-handel vermochten den einstigen Salz- und Pro-

vianthandel in keiner Weise zu ersetzen. Es ist daher verständlich, wenn 1680 betont wurde, 

dass der ehemalige Wohlstand mit dem starken Rückgang des Handels und Gewerbes schon 

lange aufgehört habe und der Markt in Armut und Schulden stecke. Die große Not der Hasla-

cher Bürgerschaft um 1712 offenbart sich in folgender Weise: 

„Hier ist bekanntermaßen keine ordentliche Landstraßen oder sonsten hinlängliche Gelegen-

heit die bürgerliche Nahrung zu suchen, daher ganz vernünftig die ersteren Besitzer dieser 

Herrschaft auf Gedanken verfallen sein miessen, durch hierortige Ausübung der Gerichtsbar-

keit auch dem Bürger hierinfahls eine Erleichterung zu verschaffen“. Jede Erinnerung an die 

ehemalige Handelsstellung dieses bedeutenden Marktes war also verschwunden. 

 

Die in der ersten Hälfte des 19. Jhs. bezeugte ständige Einfuhr von Weizen, Korn, Gerste, 

Erbsen und Vieh aus Böhmen half nur örtlichen Bedürfnissen ab und diente nicht mehr dem 

Handel. 



 

 

Inventar des Marktarchivs  Haslach 
in Oberösterreich 
Von Dr. Ignaz Nößlböck 

 
 
Wie in Rohrbach, so ging auch in Haslach bei den Hussiteneinfällen  1427 – 14321 das Archiv 

in Flammen auf. In dem schönen Wappenbriefe, mit welchem K. Mathias dem Richter und 

den Bürgern auf ihre Bitten ihr „Wappen oder Marktschild, das ihre Vorfahren über 300 Jahre 

geführt hätten“, am 1. Jänner 1615 neuerdings bestätigte,2 heißt es, dass sie dafür auch „ge-

nugsame Dokumente vorgebracht hätten, aber um die Originalia wären sie neben anderen 

Freiheiten im Hussiten- oder böhmischen Krieg gekommen, da dazumalen der Markt Haslach 

mit Brand verhört worden“. Im Jahre 1469 brandschatzte Kappler von Winterberg mit seinen 

Räuberbanden auch Haslach.3 Auf diese traurigen Ereignisse bezieht sich wohl die in Inns-

bruck aufgestellte Urkunde K. Maximilian I. vom 5. Dezember 1514, indem sie betont, dass 

Haslach über die Jahrmärkte am St. Michaels- und St. Nikolaustag und den Wochenmarkt am 

Mittwoch früher „brieflich Urkund gehabt, sie wären aber in Zeit der Kriegsläufe durch Brand 

und Zerstörung des Markts darumb gekommen“. 

  

Aus der Zeit vor dem Jahre 1469 sind nur wenige Urkunden erhalten geblieben, so zwei Kauf-

briefe die Frühmessstift betreffend, der eine vom 30. August 1426 und der andere vom 27. 

Jänner 1442. Urkunden die Kirche betreffend verwaltete anfänglich wahrscheinlich die 

Kirche, Vermögensurkunden, Verlässe und Zehente betreffend und Zunftbriefe die daran be-

teiligten Bürger: auf das Rathaus sind sie erst spät gekommen. Es fällt auf, dass aus alter Zeit 

zumeist nur Urkunden um Stiftungen erhalten sind, und das ist kein Zufall, sondern ein Ver-

dienst der jeweiligen Kirchenverwaltung. Kirche und Turm gewährten freilich einen besseren 

Schutz als das Rathaus. Im Kirchturm verwahrten auch reiche Bürger ihr Hab und Gut; so be-

kannt um 1490 „Michel bei dem Tar“ auf dem Sterbebett, dass er „daheimt im Haus und im 

Turm“ 86 ungarische Goldgulden aufgehoben habe.4 Auch der Rat schätzte den Turm mit sei-

ner gewaltigen Bauart und dem schwer erreichbaren Eingang als sichersten Verwahrungsort. 

Dort waren die „Bürgerladen“ untergebracht, deren es mehrere gab. In die „große Bürgerlade 

im Turm“ legten die Ratsbürger am 24. März 1609 das der Bürgerschaft von der Landes-

hauptmannschaft zugewiesene Kaspar Attl`sche Silbergeschirr im Werte von 150 fl. Der 

                                                 
1 Strnadt, Velden 246 
2 Orig.Perg. im Marktarchiv Haslach 
3 Pröll, Streifzüge durch das obere Mühlviertel 20ff. Brände in Haslach 
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Turm hieß daher Bürgerschaftsturm, auch die Bezeichnung Kirch- und Landgerichtsturm ist 

überliefert. In die Bürgerladen hinterlegte der Rat von altersher die wertvolleren Urkunden. 

Am 5. November 1680 brannten 49 Bürgerhäuser, die Schule, das Frühmess- und 

Benefiziatenhaus, der Pfarrhof, das Spital, die Kirche und der Turm ab. Das Feuer zerstörte 

im Turm das Dach, das Uhrwerk und die Glocken. Wir dürfen annehmen, dass das dort 

verwahrte Eigentum der Bürgerschaft und das Archiv nicht zugrunde gingen, da der Turm nur 

bis an das „Gwelb“ ausbrannte. Die Urkunde Kaiser Josef I. vom 5. August 1707, mit der er 

den Haslachern den 3. Jahrmarkt am Sonntag vor Laurenzi verlieh, verweist auf diese Brunst. 

Das Rathaus brannte damals nicht ab, man trug nur das Dach ab, damit das Feuer nicht weiter 

greifen konnte, es fiel aber dem nächsten Brande am 10. Mai 1694 zum Opfer. Vor ungefähr 

100 Jahren hatte der Markt die Mühle im Graben, so hieß früher das Rathaus, aus dem 

Nachlasse des Bestandinhabers der Herrschaft Haslach, Kaspar Attl, gekauft. Um den 

Wiederaufbau zu ersparen, erlaubte der Grundherr Abt Michael Felder von Schlägl den 

Bürgern den  Verkauf und das alte Pfleghaus, das ihnen der Abt Andreas billig verkauft hatte, 

zum Rathaus zu mache, welchem Zweck es noch heute dient. Nachrichten über ein älteres 

Rathaus sind nicht auf uns gekommen. Als die Grundherrschaft und der Markt in einem 

Vertrag vom 15. März 1682 vereinbarten, dass der Turm dem Vogt-, Kirchen-, Grund- und 

Landgerichtsherrn zugehörig sei und die Bürgerschaft nur einen Platz zu einer Uhr und eine 

Wohnung für den Feuerwächter und Uhrrichter gnadenhalber erhielt,5 waren die Bürgerladen, 

die auch einen Teil des Archivs bargen, längst nicht mehr im Turm, sondern auf dem Rathaus. 

Dort hielten bereits im Mittelalter „Richter und Schöffen“ das „Marktbuch“ unter Sperre, in 

welches alle wichtigen Geschäfte „zur Bekräftigung und zum Gedächtnis“ geschrieben wur-

den. Das älteste Marktprotokoll von 1577 – 1631 enthält noch das Bruchstück eines Markt-

buches, in welches Urkunden von 1471 – 1507 und auch das Ehafttaiding aufgenommen 

wurden.6 Seit dem Jahre 1577 sind Marktprotokolle erhalten. Eine Reihe enthält Urkunden 

(Kauf-, Wechsel-, Geburtsbriefe und Verträge), die andere „alle Raitungen“. 

 

Es ist wahrscheinlich, dass die zahlreichen großen Brände, besonders der des Jahres 1826 

wertvolle Archivbestände vernichteten, aber weit mehr schadete die Verständnislosigkeit frü-

herer Gemeindevertretungen. Dass es Bestimmungen zum Schutze des Archivs gab, ist aus 

einer 1802 errichteten Instruktion für den bürgerlichen Ausschuss7 ersichtlich, deren 9. Punkt 

                                                                                                                                                         
4 Marktprotokoll 1577-1632 
5 wie oben 
6 wie oben 
7 Akt Nr. 163 des Marktarchivs Haslach 
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verfügt, dass alle Rechnungen, welche bei dem Magistrate als Obrigkeit vorkommen oder 

sonst das allgemeine Interesse der Bürgerschaft betreffen, zur Einsicht nur auf dem Rathause 

offen stehen. Bei der Kreisbereisung 1827 wurde der Magistrat allen Ernstes angewiesen, eine 

bessere Ordnung in der Registratur herzuhalten, weil man die verlangten Exhibiten nicht auf-

fand und viele in der Kanzlei zerstreut herum lagen. Schwer beanständete der Kommissär die 

Führung der Ratsprotokolle, der politischen und Justizprotokolle, der Verlassenschaftsab-

handlungsprotokolle, des Grund- und Urkundenbuches, des Gewerbevormerkungsbuches, der 

Waisen- und Depositenbücher und der verschiedenen Rechnungen über die Gemeindever-

mögensverwaltung.8 

 

Wichtigere „Dokumente und Schriften“ befanden sich in besonderer Verwahrung in der 

Kanzlei des jeweiligen Bürgermeisters. Das Verzeichnis über die von dem austretenden Bür-

germeister Johann Stifter dem neu eintretenden Michael Löffler mit Ende Juli 1823 übergebe-

nen Aktenstücke weist unter anderem aus: Journale des Bürgermeister- und Frühmessamtes, 

Milden Versorgungsfonds, der Fleischhackerzeche und Leinweberstiftung, Verzeichnisse der 

zum Waisenamt, Frühmessamte, armen Kranken Versorgungsfond, Spitalfond, zur Milden 

Versorgungsanstalt, Leinweberstiftung und Marktgemeinde gehörigen Schuldscheine und der 

beim Markt angelegten Kapitalien, alte ungültige Schuldbriefe, Stiftbriefe der Leinweberzunft 

von 1764, Stiftbrief der Dorothea Vorauer von 1507, Proklama über die Errichtung des Magi-

strates vom 26. November 1788, Instruktion für den Magistrat 1789, Urbare des Frühmess-

amtes, Dominikal- und Rustikalfassionen vom Spital- und Frühmessamte, Gemeindegründe-

verpachtungskontrakte, Grundertragsbögen von den Gemeindegründen, Akten betreffend 

Streitigkeiten der Bürgerschaft mit der Grundherrschaft (Schule, erste Instanz, Vogtei, Grund-

buchführung, Revidierung der Gemeinderechnungen, Jurisdiktion über die Bürgerschaft, Frei-

geld der Inwohner), Lehen- und Zehentsachen des Spitals, Milden Versorgungsfonds, der 

Frühmessstift und Bäcker- und Fleischerzeche, Verlässe, Gerhabschaften, Waisen- und Depo-

sitensachen und Wasserbriefe den Marktbach betreffend. 

 

Alle diese Stücke erscheinen wieder im Verzeichnis jener „Dokumente und Schriften“, 

welche dem neu eintretenden Bürgermeister Anton Schachner am 11. Februar 1842 über-

geben wurden. Dieses Verzeichnis enthält aber noch eine „Privilegiumsabschrift Reinprechts 

von Wallsee, so er 1440 dem Markte erteilt“, einen „Extrakt von dem Passauischen Vertrag, 

womit die Herrschaft Haslach an das Stift Schlägl gekommen ist“ vom 8. Juli 1660. Verträge 

                                                 
8 Akt Nr. 166 
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über die Stallmüllerbrücke, Brauhausverpachtung, Akten über den Bau einer Wohnung für 

den Syndikus, Pensionsgegenstände der Beamten und Diener, Testamente, Servitute, Stift-

briefe des Frühmessamtes, Milden Versorgungsfondes, Kaufbriefe des Spitales und der Früh-

messstift, Spitalbauakten und Ausweise über das Vermögen des Milden Versorgungsfonds. 

 

Als 1895 der Landesarchivar Dr. Ferdinand Krakowitzer das Marktarchiv Haslach besuchte, 

fand er keine Urkunden vor, aber in einer Truhe im Arreste zu ebener Erde im Rathaus gebun-

dene Archivalien und in einem Wandkasten in einem benachbarten Raume Akten des Magi-

strates. 

 

Das traurigste Schicksal erlitt das Archiv erst in unseren Tagen. Die Gemeindevertretung 

kümmerte sich in vollständiger Verkennung des hohen Wertes immer weniger um das alte 

Papier, das nur im Wege lag, bis ein Fleischhauer Bürgermeister wurde, der es dann in seinem 

Geschäfte verwendete. Ein anderer „Geschäftsmann“ nahm es zum Einpacken alter Porzellan-

schalen, die er an ein Wiener Museum verkauft hatte. Diese Stücke und auch die in Haslach 

verschleppten kamen durch die Bemühungen des Landesarchivs im Jahre 1910 wieder in das 

Rathaus zurück. Der bald auch in Haslach wiedererwachte Sinn für die Vergangenheit, der im 

alten Torturm mit großer Mühe und Sorgfalt ein schönes Museum einrichtete, brachte auch 

die „alten Schriften“ wieder zu Ehren. Sie sind die Grundlage für die Erforschung der 

Geschichte des alten ehrwürdigen Marktes und werden von nun an in sorgsamer Betreuung 

stehen.  

 

Die vom Magistrat an das Bezirksgericht Haslach bei dessen Errichtung abgegebenen Akten 

und Bücher übernahm nach der Auflassung des Haslacher Gerichtes das Bezirksgericht Rohr-

bach. Schon früher übergab das Bezirksgericht Haslach vom Magistrat stammende Urkunden-

sammlungen an das Landesgericht in Linz. Jetzt verwaltet diese das Landesarchiv. Die vom 

Magistrat an das Steueramt bei dessen Errichtung übergebenen Grundsteuerkataster verwahrt 

seit der Auflassung des Steueramtes das Stiftarchiv Schlägl.  
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Benützungsordnung 

(Genehmigt mit Beschluss vom . . . ) 

 

1) Die Erlaubnis zur Benützung erteilt der Bürgermeister.  

2) Die Benützung hat im Rathaus in der Kanzlei während der Amtsstunden unter Aufsicht 

des Sekretärs zu geschehen. Die zur Benützung verlangen Archivalien darf nur der Se-

kretär ausheben und einstellen. Das Inventar und die Archivalien sind auf das schonend-

ste zu behandeln. Der Zutritt zum Archiv ist keinem Benützer gestattet. 

3) Versendungen erfolgen nur ausnahmsweise über schriftliches Ansuchen beim Landes-

archiv. 

 

 
Übersicht 
 

I.  Die Grundherrschaft 

Die Herren von Rosenberg auf Krumau – 1599, das Hochstift Passau – 1660, das Stift  

Schlägl – 1848. 

 

II.  Die Verfassung des Marktes 

1. Das Bürgerrecht. 

 Das Bürgerkorps, die Befestigung des Marktes. 

2. Markt- und Handelsrechte. 

 Marktordnungen (Ehafttaidinge). 

 Wochen- und Jahrmärkte, Kirchtage 

 Salz-, Getreide-, Vieh-, Leinen-, Eisen- und Holzhandel. 

 Straßen (Kommerzialstraßen). 

 Maut. 

 Gewerbe und Industrie. 

3. Richter und Rat, der Magistrat, das Distriktskommissariat. 

 Die Beamten und Diener, Schule und Kirche (Stiftungen, Frühmesse, Vorauer Benefi-

zium, Johanneskapelle beim oberen Tor, Pfarrhofgründe, Turm, Friedhof). 

 Die Errichtung der staatlichen Aemter für die politische-, Gerichts- und Steuerverwal-

tung. 
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III.  Die Verwaltung des Marktes 

 

1. Die Gerichts- und politische Verwaltung 

 Die Geschäfte des Richters und Rates, des Marktgerichtes, des Magistrates und  

 Distriktskommissariates: Ratsprotokolle, Aufnahmen, Abschiede und Entlassungen,  

 Heimatrecht, Ehesachen, Kauf, Tausch und Uebergaben von Häusern und Gründen,  

 Grundbuchsgegenstände, Schulden, Krida und Konkurssachen, Verlässe, Gerhab- und  

 Vormundschaften, Waisensachen, schwere Polizeiübertretungen und Kriminalsachen. 

2. Die Polizei 

 Sicherheit, Bau-, Feld-, Fremden-, Gesundheits-, Markt-, Sitten-, Straßen- und Was-

serpolizei. Der Marktbach. 

3. Die Steuerverwaltung 

4. Militär- und Kriegssachen 

5. Die Vermögensverwaltung 

 Verwaltung des Gemeindebesitzes und der Gemeindeeinrichtungen: 

 Gründe, Wald, Jagd, Brauhaus, Rathaus, Kirchenturm, Bürgerspital, milder Ver-

sorgungsfonds,  Armenhaus, Schulden des Marktes. 

 Rechnungen: Richteramts (Marktgerichts)-, Bürgerlade (Lad)-, Haupt-, Bürger-

meisters-, Gemeinde- und Kammeramtsrechnungen. 

 



 

 

I.  Die Grundherrschaft 

 

Die Herren von Rosenberg auf Krumau – 1599, das Hochstift Passau – 1660, das Stift  

Schlägl – 1848. 

 

Kaufbriefe um die Herrschaft und den Markt Haslach: 

 

Peter Wock Ursinius Herr zu Rosenberg verkauft die Herrschaft und den Markt Haslach dem  

Hochstift Passau 1599 Nov. 15 Haslach. Unbegl. Absch. Pp. 18. Jh. 2. H. 

 

Extract von dem Passauischen Vertrag, womit die Herrschaft Haslach an das Stift Schlägel  

gekommen ist 1660 Juli 8 Passau. Unbegl. Abschr. Pp. 19. Jh. 1. H. 

 

Andreas Abt zu Schlägl verkauft alle zur Herrschaft Haslach gehörig gewesenen Wälder als  

den Eggetsberg samt dem daranstoßenden Hölzl und Hag, den Gruebberg, das Welßerpürhet  

und das darobstehende Haglauerhölzl und den Mihlpühl dem Markte Haslach um 600 fl.  

1680 Sept. 10 Schlägl. O. Pg. M. 2 anhängenden S. 

 

Andreas Abt zu Schlägl verkauft die freiherrschaftliche Behausung in Haslach dem Markte  

1681 März – Schlägl. Sehr schadhaftes O. Pg., S. fehlt. 

 

Richter, Rat und Gemein des Marktes Haslach an das Stift Schlägl um Abstellung ihrer  

Beschwerden und Belassung ihrer Gerechtsamen. –  

 

1. Streitigmachung des Hebgeldes vom hinwegkommenden bürgerlichen Vermögen. 

2. Beeinträchtigung des Rechtes der ersten Instanz. 

3. Uebersetzung des Pfleggerichtes vom Markt in das Stift und Vereinigung mit dem  

 Hofgerichte dortselbst. 

4. Missachtung des Patronatsrechtes über das 1495 errichtete Vorauer Benefizium c. 1711. 
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Streit zwischen dem Stifte und dem Markt um das Recht der ersten Instanz (Sperre, Inventur,  

Verlassenschaftsabhandlungen und Errichtung der Heiratbriefe der Inleute und Inwohner,  

welche nie Bürger waren und der Jurisdiction in Streitsachen der Bürger, ihrer Kinder und  

Hausgenossen) 1763 – 1841. 

 

Das Stift gegen den Markt wegen des Rechtes der Grundbuchführung 1795. 

 

Der Markt an das Kreisamt die jährlichen Abgaben an das Stift reluieren zu dürfen  

(Beschwerden des Marktes wegen Nichtbeachtung der Wahlvorschriften durch den  

Stiftsbeamten, behinderte Grundbuchführung, Erbauung einer Wagenschupfen über den  

Marktbach in der Dollhäubelmühle, Freigeldabforderung von den Inwohnern des Marktes)  

1798. 

 

Entschädigungsforderung des Stiftes beim Markt bei den Grundentlastungsverhandlungen  

1851. 

 

 

II.  Die Verfassung des Marktes 

 

1. Das Bürgerrecht: 

 

Beantwortung der Eingabe des ersten Teiles der Bürgerschaft, bestehend aus 57 kleinen  

Häuslern und 4 Söldnern, an den Magistrat und den andern Teil der begründeten bürgerlichen  

Insassen des Marktes:  

 

1. Die Publizierung der Patente soll auf dem Rathause im innern Ratzimmer geschehen.  

2. Die Rüstgelder sollen vermindert werden.  

3. Die übrig bleibenden Gemeindegelder sollen gleichmäßig aufgeteilt und eine bessere  

 Waldwirtschaft eingehalten werden.  

4. Inleute dürfen kein Holz holen.  

5. Käufe und Uebergaben sind nach den alten Gerichtstaxen zu behandeln 1790.  

 Bürgerrechtserteilungen 1797. Vortrag bei der Bürgeraufnahme 1797. Beschreibung der 

Bürgerhäuser, welche ohne Gründe, mit halbem Bürgerrecht oder ganzen Bürgerrechten 

sind 1798. Bürgeraufnahmen 1807. Verpflichtungen zu Botendiensten 1811. Verzeich-
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nis der Häuseranzahl und ihrer Qualifikation 1831. Bürgerrechtstaxen. Inwohner. Auf-

nahmegesuche, Ansuchen um Erlassung der Botengänge 1813 – 1826. 

 

Das Bürgerkorps: Schützen, Bürgerkorps, Bürgerkompagnie, Bürgermiliz, Schützenkorps, 

Nationalgarde, Scheibenschützen, Schießstätte, Scheibenschießen 1796 – 1861. 

 

Befestigung des Marktes: Ringmauer, Tortürme, Torgraben 1811 – 1843. 

 

 

2. Markt- und Handelsrechte: 

 

Ehafttaiding I. (Zweite Hälfte des 15. Jh.) enthalten. 

1. Im Kauf-, Vergleich- und Rechnungsprotokoll des Marktes Haslach von 1477 bis 1632  

 Nr. AA. Papiersammelkodex, Fol., Bl. 7a – 10 b, 12 Bl. + 399 S. im Gemeindearchiv zu  

 Haslach.  

2. in einer Papierhandschrift von 1594, 4°, 6 Bl., Bl. 1 a – 5 a im Bayer. Staatsarchiv zu  

 Landshut. 51.V.1, F.4, N. 82 S 16. 

3. in einer Papierhandschrift von 1602, Fol., 6 Bl., Bl. 1 a – 5 b und 

4. in einer Papierhandschrift aus der ersten Hälfte des 17. Jh., Fol., 6 Bl., Bll. 1 a – 5 b, 

beide Handschriften im Stiftsarchiv zu Schlägl, wo sie 1931 nicht wieder aufgefunden 

wurden.  

 

Ein Auszug: Urkund vidimierter Abschrift einiger Ehaftspunkten im Markt Haslach anno 

1594, kollationiert Linz 20. Feber 1654 enthaltend Artikel 1 bis 4, befindet sich im Ge-

meindearchiv Haslach. 

 II. 1701, enthalten in einer Papierhandschrift von 1701, Fol., 13 Bl. Bl. 1 a, 2 a – 13 a im 

Gemeindearchiv zu Haslach. 

 Ehaftprotokolle 1779 – 1842. 

 

Wochen- und Jahrmärkte, Kirchtage: 

K. Mathias bestätigt die Privilegien um die zwei Jahrmärkte und den Wochenmarkt 1610 

September 25. Wien. Sehr schadhaftes O. Pg. m. S. 
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K. Mathias bestätigt dem Markte Haslach das uralte Wappen oder Marktschild, nachdem die 

vom Reich und dem Haus Österreich darüber erteilten Originaldokumente neben 

anderen Freiheiten im Hussiten- oder böhmischen Krieg durch Brand vernichtet worden 

1615 Jänner 1., Wien. Unbegl. Abschr. Pp. 19. Jh. 1. H. 

 

K. Ferdinand III. bestätigt den Brief k. Mathias von 1610 September 25 Wien um die zwei 

Jahrmärkte und den Wochenmarkt 1638 Mai 5 Wien.  

 

K. Leopold I. bestätigt die von K. Ferdinand III. 1638 Mai 5 Wien bestätigten zwei Jahrmärk-

te und den Wochenmarkt 1660 Mai 21 Laxenburg. Schadhaftes O. Pg. S. fehlt. 

 

K. Josef I. bestätigt die Privilegien um die zwei Jahrmärkte und verleiht den Haslachern einen 

dritten Jahrmarkt auf den Sonntag vor St. Lorenzen 1707 August 5 Wien. O. Pg. S. 

fehlt. 

 

Kaiserliche Intimation an die Landeshauptmannschaft betreffend die Bestätigung der Hasla-

cher Markt- und Jahrmarktfreiheiten und die Verleihung eines dritten Jahrmarktes am 

Sonntag vor St. Lorenzen 1708 III 22 Wien. 1781 kollat. Abschr. Pp.  

 

K. Franz II. bestätigt dem Markte die Jahr- und Wochenmarktsfreiheiten und die Führung des 

Marktwappens 1792 XI 9 Wien. Unbegl. Gleichz. Abschr. Pp. 

 

Polizeiaufsicht bei den Kirchtagen und Jahrmärkten, Standgelder, Besuch der drei Fastenwo-

chenmärkte und des Nepomukkirchtages durch die Leonfeldener Hutmacher 1812 – 

1868. 

Korrespondenz wegen Errichtung eines Getreidewochenmarktes in Rohrbach 1791, eines 

Pferde- und Hornviehmarktes in Aigen 1857. 
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Salz-, Getreide-, Vieh-, Leinen-, Eisen- und Holzhandel: 

 

K. Max I. bestätigt dem Richter und Rat des Marktes Haslach, da sie des Schellenberger 

Salzes halber von Alter gefreit und in Uebung gewest sein, was sie Schellenbergisch 

Salz von den von Felden kaufen und zu ihnen bringen mögen, ihnen auch die von 

Felden dasselb folgen lassen müssen, das dürfen sie nach Böhmen und sonst an kein 

ander Ende in Oesterreich verkaufen; doch dürfen sie dieses Salz zu ihrem Mußsalz 

nicht brauchen, sondern nur das Gmundener Salz dürfen sie zu ihnen bringen und als 

Mußsalz verwenden 1514. Dezember 5 Innsbruck. Schadhaftes O. Pg. m. S.  

 

Erzherzog Ferdinand bestätigt die Urkunde K. Max I. von 1514 – Dez. 5 Wien 1525. Februar 

22 Wien. Sehr schadhaftes O. Pg. m. S. 

 

K. Max II. bestätigt dem Markte den Salzbrief Erzherzog Ferdinands von 1525, den dieser in 

Auf- und Anrichtung des neuen Pragerischen Kufensalzhandels und der Salzkammer zu 

Budweis dahin abändert, dass folgende Ordnung des Schellenbergerischen und anderen 

fremden Salzes halben von allen daselbst umliegenden Städten, Märkten und Flecken zu 

halten ist, dass nämlich die Haslacher, auch andere daselbst umliegende Märkte und 

Flecken das Schellenberger Salz weiter nach ihrem Gefallen nach zu verhandeln nicht 

mächtig sein, sondern wenn sie es von Felden aus zu ihnen bringen nur auf Budweis zur 

neu aufgerichteten Salzkammer bringen sollen 1569 Jänner 1 Wien. O. Pg. S. fehlt. 

 

K. Rudolf II. bestätigt den Brief K. Max II. von 1569 Jänner 1 Wien 1579 Februar 12 Prag. O. 

Pg. S. sehr schadhaft. 

 

Salzrechnungen, Salzmaut, Salzstadel in Landshag 1683 – 1824. 

 

Eisen- und Getreide- und Viehandel 1769 – 1856. 

 

Leinenhandel 1791 – 1827. 

 

Holzbezug aus der Fürst Schwarzenberg´schen Holzschwemme 1806 – 1852. 
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Straßen: 

 

Projektierte Herstellung eines Straßenzuges über Ottensheim, Landshag, Untermühl, Haslach, 

Aigen 1848. 

Straßenabmessung von Haslach nach Untermoldau, Schlägl, Rohrbach, St. Peter, Helfenberg 

1805. Kommerzialstraßeneinteilung 1812. 

Straßenausbesserung im Distriktskommissariate 1821, im Burgfrieden 1822, 1838, auf der 

Strecke Haslach – Untermoldau 1824, Haslach – St. Peter 1840, 1841. 

Anlegung von Alleen an den Kommerzialstraßen 1861. 

 

Maut: 

 

Weg-, Bruck- und Bodenmaut. Bestandverlass 1744 – 84. 

 

 

Gewerbe und Industrie: 

 

Allgemeines: Gewerbsbuch des Marktes Haslach 1794. Vergleiche hiezu die Erinnerung des 

Mühlkreisamtes an den Magistrat vom 4. Juni 1827 Nr. 166. Beschreibung der Pro-

fessionisten, welche zum Manufakturwesen und Kommerzium gehören 1799. Verzeich-

nis der Fabriken und Manufakturen 1802, 1803, 1809, 1810. Verzeichnis der Gewerbe 

1808. Vermögensfassionen der Gewerbetreibenden 1811. Wahlen in die Handels- und 

Gewerbekammer 1852. Handwerksburschenbeteilung 1819 – 1839. 

 

 

Gesundheitsgewerbe: 

 

Abdecker 1858. Chirurgen 1826. Seifensieder 1806 – 1861. 
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Lebensmittelversorgungs- und Gastgewerbe: 

 

Protokoll des Bäckerhandwerkes 1750 – 1841. Briefprotokoll, auch Inventuren und 

Übergaben der Bäckerzeche zu Haslach 1773 – 1826. 

Gefäll- und Taxordnung 1775. Rechnungen der Bäckerzeche 1795 – 1830. Bericht über die 

Verlassenschaftsabhandlungen bei der Bäckerzeche 1799. Beschreibung der Zehente 

und Realitäten der Bäcker- und Fleischhackerzeche 1799. Verzeichnis der Bäcker in 

Haslach, Lichtenau uns St. Oswald 1808. Majestätsgesuch der Bäcker und 

Fleischerzeche um Rückerstattung ihrer eingezogenen Güter und Zehente 1819. (Rusti-

kalfassion der Bäckerbruderschaft 1749, 1818. Dominikalfassion der Fleischhacker-

bruderschaft 1749, 1818.  

Auszug aus den Jahresrechnungen der Fleischerzeche 1800 – 1818), Ausweis über die Un-

kosten bei Verpackung des Weizens und Korns 1832 – 1854. 

Brauer 1809. 

Schafstallprotokoll der Metzkerzunft 1561 – 1623. Protokoll der Fleischhacker 1749 – 1839.  

Freigeldforderungen der Zeche 1794, 1822. Inventar der Maria Frauenzechbruderschaft der 

Fleischhacker 1795. Arbeitszeugnisse. Wanderpässe. Beschwerden über die Fleisch-

preise 1811, 1817. Unerlaubtes Kerzenmachen 1812. Gesuche um Erweiterung des 

Ganges vor den Fleischbänken 1817. Verbot des Auskochens von Fleischspeisen an 

Kirchtagen 1852. 

Dominikalfassion der Fleischhackerbruderschaft 1749. Rechnungen der Fleischhauerzeche 

1795 – 1823. 

Kaufleute, Krämer Fragner, Viktualienhändler 1802 – 1861. 

Verzeichnis der Kaufleute und Krämer in Haslach 1802. 

Müller und Grießler, Mühlwerkstattverkauf betreffend die Hausmühle nächst der Ringmauer 

auf der Stelzen 1743. Verzeichnis der Müller im Distriktkommissariat Haslach 1808.  

Aufding-, Freisprech- und Einkaufprotokoll der Müllerinnung zu Haslach 1842 – 1855. 

Wirte und Kaffeesieder 1801 – 1861. 

 

 

Bekleidungsgewerbe: 

 

Blattbinder 1858. Färber: Schön- und Schwarzfärber 1809 – 1854. Handschuhmacher 1858. 

Kattundrucker 1851, 1852.Seiler 1810. Schuhmacher 1793 – 1863. Stricker 1824, 1826. 
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Weber: Peter von Rosenberg bestätigt die Artikel der Leinweber zu Haslach 1522 April 

29 (eritag nach dem Sonntag Quasimodo geniti) Krumau. O. Pg. m. S. Wilhelm 

regierender Herr des Hauses Rosenberg bestätigt den Leinwebern des Marktes die ihnen 

von seinem Vetter Peter von Rosenberg 1522 April 29 Krumau gegebene Ordnung 1587 

März 23 Krumau. O. Pg. S. schadhaft. Zunftprotokoll 1737 – 1796. Protokoll über 

Aufdingen und Freisprechen der Lehrjungen 1796 – 1858. Lehrbriefe 1756 – 1824.  

Religionszeugnisse von Lehrlingen 1808 – 1831. Protokoll über die eingezunften Meister 18., 

19. Jh. Einnahmbuch der Jahrschillinge von den im privilegierten Handwerk 

einverleibten Mitmeistern 18., 19. Jh. Schuldbriefe über Darlehen der Zunft 1738. 

Stiftung eines Benefiziums für arme Weberwaisen 1764. Beschreibung der Markt- und 

Gäumeister 1786 – 1791. Leinwandbeschau 1796. Beschreibung der Garnhaspelzimen-

tierung bei der Zunft in Haslach 1798. Verzeichnis der Meister, Gesellen und 

Lehrjungen, der Stühle und Erzeugnisse 1802, Garnbeschau 1804, 1805. Errichtung 

einer Bleiche durch Franz X. Mathiè 1865 (3 Pläne). Zunftrechnungen 1816 – 1849. 

Leinen – und Baumwollwarenfabrik Vonwiller: Uebersicht über den Geschäftsbetrieb, 

die Hilfsarbeiter, Maschinen und das Betriebskapital 1852. Arbeiterverzeichnis 1857. 

Weißgärber 1827, 1828. Zeugmacher 1806. 

 

 

Bauarbeiter:  

 

Glaser 1810 – 1817. Hafner 1812. Ordnungen der Maurer und Steinmetz 1644 Juli 30 

Ebersdorf, 1663 Mai 23 Laxenburg, 1710 Jänner 7 Wien, 1774 Mai 5 Wien. Protokoll 

der Maurer- und Steinmetzzunft 1768 – 1820. Aufding-, Freisprech- und Einkaufs-

protokoll der Steinmetzinnung 1822 – 1860. Zimmerleute 1814 – 1861. 

 

 

Eisenarbeiter: 

 

Binder: Fassbinder 1808 – 1812. Tischler 1807 – 1867. Wagner 1857. 
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3. Richter und Rat, der Magistrat, das Distrikts-Kommissariat: 

 

Instruktion für den Marktrichter 1777.Der Magistrat an das Kreisamt wegen Anerkennung des 

Gemeinderichters durch die Leitungsobrigkeit Lichtenau 1813. 

Gemeinderichterwahl 1827. 

Bürgermeister- und Ratswahlen (Ratsmänner, Magistratsrat) 1789 – 1861. Instruktion für den 

Gemeindeherrn 1802. Aufgabenkreis des politischen und des Wirtschaftsrates 1810.  

Verzeichnis über die vom abtretenden Bürgermeister dem Neuantretenden übergebenen Ak-

tenstücke und Bargelder 1823, 1840. 

Die auswärtigen Distriktsholden des Distriktskommissariates Haslach an das Kreisamt das 

Distriktskommissariat vom Magistrat Haslach auf das Pflegamt Lichtenau zu übertragen 

und mit der dortigen Leitungsobrigkeit zu vereinigen 1810, 1811. 

Der Magistrat an das Kreisamt wegen der Vereinigung der Leitungsobrigkeit mit dem Di-

striktskommissariat. 

Der Magistrat an das Distriktskommissariat Lichtenau wegen der Polizeiaufsicht im Burg-

frieden von Haslach 1812. 

Der Magistrat an das Distriktskommissariat über die Städte und Märkte welche nicht landes-

fürstlich sind 1825. 

Tabelle über sämtliche im streitigen wie adeligen Richteramte beim Magistrat gepflogenen 

Einschreitungen und ergangenen Erledigungen 1835. 

 

 

Die Beamten und Diener: 

 

Ausweis über die Besoldung des Magistratspersonales. (Bürgermeister, Syndikus und 1. Rat, 

2., 3. und 4. Rat, Grundbuchführer und Aktuar, Gerichts- und Ratsdiener) 1822. 

Syndikusanstellung 1789, 1811, Gehaltserhöhung 1823, Bau einer Wohnung auf dem Rathau-

se für den Syndikus 1824. 

Dienst- und Besoldungsangelegenheiten: Grundbuchführer und Magistratsaktuar 1811. Rat-

und Gerichtsdiener 1807 – 1840. Tor- und Nachtwächter 1811 – 1841. Turmwächter 

1796 – 1856. Viehhirte 1811 – 1836. Bote (fahrende Botenstelle) 1836 – 1858. 
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Die Schule: 

 

Aufnahme, Besoldung, Wohnung und Verlassabhandlung eines jeweiligen Schulmeisters 

1644 – 1880. Bausachen 1817 – 1878. Ortsschulratsprotokolle 1872 – 1877. Schulakten 

1857 – 1882. 

 

 

Die Kirche: 

 

Stiftungen (Frühmesse, Vorauer Benefizium, Johanneskapelle beim oberen Tor) Pfarrhof-

gründe, Turm, Friedhof. 

 

 

Frühmesse 

 

Jeronime Schütz verkauft den Bürgern zu Haslach und dem Gotteshause sand Nicloschirichen 

zu einer ewigen Frühmesse sein Gut zu Jaukchenperig in Oswalder Pfarre u. Haslacher 

Gericht und ist freies Aigen 1426 August 30 (Freitag vor St. Giligen). Siegler: Der 

Aussteller, der edel Mert der Holerberger, Niclos ab dem Perig u. Peter der Harocher. 

O. Pg., das 3. S. schadhaft. 

 

Hans Höpfel Bürger zu Haslach und seine Hausfrau verkaufen ihren Hof zu Hartmannsdorf 

am oberen Ort in der Pfarre St. Peter und im Landgericht Haslach und den öden Luß, 

den Zehent ausgenommen, alles Lehen von Peter dem Harweker, Hansen dem Prügl 

Amtmann zu Liebenstein 1442 I 27 (am samstag nach st. Pauli bekehrung des heiligen 

Zwölfbothen). Siegler: Peter der Harweker u. Örg Hauzenberger. Unbegl. Abschr. Pp. 

18. Jh. 2. H.  

 

Hans, Georg und Thoma Gebrüder weiland Hansen Großhaupten zu Peilstein Söhne ver-

kaufen der ganzen Gemeinde des Marktes Haslach und ihren Nachkommen der Stift der 

Frühmesse St. Nikola ihren Hof zu Jaugenberg, da der Kunzl häuslich aufsizt, in St. Os-

walder Pfarre und Haplinger Landgericht gelegen, dienstpflichtig jährlich mit 2 Pfund 

Pfennig und 2 Hühnern. 1471 November 14. Siegler: Mert Öder zu Götzendorf und 

Oswald Berger. Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh. 2. H.  
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Wolfgang Schallenberger Pfleger zu Oberwallsee verkauft der Gemeinde des Marktes 

Haslach der Frühmessstift St. Nikola sein Gut zu auerbach, da Jörg der Pärtl aufsitzt 

mitsamt dem Erbrecht darauf gelegen in St. Peters Pfarre und Feldener Landgericht, das 

ledig freies Aigen ist, davon man jährlich dient zu rechter Dienstzeit 4 Pfund d 12 

Mezen Korn und 22 Mezen Hafer und 205 Helbing Königsteuer zum Perg Gemeinde 

Felden 1476 Februar 24 (St. Mathiastag des heiligen Zwolfsboten). Siegler: Der 

Aussteller und Stefan Schallenberger sein Bruder. Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh. 

 

Richter, Rat und die ganze Gemein des Marktes Haslach stiften mit Willen und Gunst Herrn 

Hansen Zobls Pfarrers zu Haslach eine tägliche ewige Frühmesse mit einem Kaplan; sie 

widmen 3 Güter zu Kindlesreith 1478 Sept. 9 (am mitichen nach unserer lieben frauen 

tag zu heiligen geburt). Siegler: Der Markt, Andreas Propst zu Unser Frauen Schlag, 

Hans Zobl Pfarrer zu Haslach, Siegmund Vorauer, Richter zu Haslach. 1773 begl. 

Abschr. Pp. 

 

Frühmessamtsprotokoll 1679 – 1702. Kauf-, Inventur-, Gerhabschaften-, Klag- und Verhörs-

protokoll des Frühmessamtes Haslach 1703 – 1746, 1746 – 1805. Gotteshaus Haslach  

 

Untertanenprotokoll 1736 – 1796. Lagerbuch des Frühmessamtes 1794. Steuerbuch oder Ur-

barium zur Frühmessstift 1800. Steuerbuch des Frühmessamtes 1810 – 1817. 

Steuerbuch der Frühmessamtsverwaltung 1818 – 1825. Steuerbuch des Magistrates und 

Frühmessamtes 1826 – 1828. 

 

Verzeichnis der unter die Frühmesse, Fleischhacker- und Bäckerzeche gehörigen Seelen und 

ihres Zugviehs 1763 I 1. Vergleich zwischen dem Magistrat, dem bürgerlichen Aus-

schuss und den Frühmess- künftighin aber Bürgermeisteramtsuntertanen wegen des 

Freigeldes und der Robot 1797. Ausweis über die Abzahlung der Stiftungen, Zehente 

und erkauften Gründe 1796. Ausweis über die Stiftungen und Zehente beim Frühmess-

amt und Spital 1799. Ausweis über alle Empfänge an Grundstück- und Zehentzahlun-

gen vom Frühmessamt, Spital, Bürger-, Bäcker- und Fleischerzeche 1799. Ausweis über 

den Empfang der verkauften Bäckenzöch, Fleischerzöch, Spital- und Frühmessamtsze-

henten 1797 – 1802. Frühmessamtsrechnungen 1795 – 1850. 
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Vorauer Benefizium 

 

Siegmund Herleinsberger verkauft sein Gut zu Hartmannsdorf in St. Peters Pfarre und Hasla-

cher Landgericht, Lehen vom Hochstift Passau, das 7 Schilling dient, dem Siegmund 

Vorauer Richter zu Haslach und Dorothea seiner Hausfrau um 32 fl Rh. 1487 April 14 

(Samstag vor dem heiligen Ostertag). Siegler: Der Aussteller und Konrad Grassauer. 

Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh.  

 

Balthasar Neindlinger zu Rotteneck und Agnes seine Hausfrau verkaufen Siegmund Vorauer 

Richter zu Haslach und Doroteen seiner Hausfrau und ihren Erben Güter und Stücke mit 

ihren Waldrechten, rechtes freies Aigen: zwei Güter zu Neindling in Helfenberger 

Pfarre und Wachsenberger Landgericht 1489 Juli 19 (Sonntag vor St. Maria Magdale-

na). Siegler: Der Aussteller und Jörg von Rorbach zu Lichtenau und Konrad Grassauer. 

Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh. 

 

Balthasar Neindlinger zu Rotteneck und Agnes seine Hausfrau verkaufen Siegmund Vorauer 

Richter zu Haslach und Doroteen seiner Hausfrau und ihren Erben Güter und Stücke mit 

ihren Waldrechten, rechtes freies Aigen: zwei Güter zu Neindling in Helfenberger 

Pfarre und wachsenberger Landgericht 1489 Juli 19 (Sonntag vor St. Maria Magdalena). 

Siegler: Der Aussteller und Jörg von Rorbach zu Lichtenau und Konrad Grassauer. 

Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh. 

 

Paul Kekh Bürgermeister und der Rat zu Wien bestätigen, dass vor ihm im offenen Rat er-

schienen ist der Priester Stefan Ölpekh Pfarrer zu Reichenau anstatt Dorothea weiland 

Siegmund Vorauers, Richters zu Haslach Witwe, seiner Schwester und nach der Stadt 

Gewohnheit und Recht vorbrachte Jakob Kienberger, Andre Üblbacher und Peter 

Erdinger, alle drei Bürger und bat sie von des Vorauer Geschäft und letzten willen 

wegen, so er vor ihnen getan und sie von ihm aufgenommen hatten, zu fragen und zu 

verhören und ihm darüber zu Handen seiner Schwester eine briefliche Urkunde zu 

geben; die ersten zwei sagen als Geschworene der Genannten bei ihren Treuen und der 

Erdinger bei Eid aus, dass Vorauer am Sonntag vor St. Jakobstag hier zu Wien sein 

Geschäft und letzten Willen getan habe: Die Staltenmühle verschafft er zu unser Lieben 

Frauen Zech der Becken, dafür soll ihm und seiner Frau ein Jahrtag ewig gehalten 

werden, zu der Pfarrkirchen St. Nikolus zu Haslach schuf er das Gut zu Hartmannsdorf 
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.... seinem Schreiber Jorg 32 Pfund d, einen Silberbecher und ein gerichtetes Bett, die 

Lernitzmühle, die Stegmühle und den Bauer auf der Au, das Gut zu Loch, das Gut zu 

Hilkering ..... 1497 August 17 (Pfingsttag nach Maria Himmelfahrt) Wien. Sehr 

schadhaftes O. Pg.m. S.  

 

„Dorothea weiland Siegmundtn Vorawer hinterlassene Witwe lesster Will“ 1507 März 23 

(Dienstag vor Maria Verkündigung). Sehr schadhaftes O. Pg. 

 

Hans Wißhofer zu Waizenkirchen, Leonhardt Hueber Wirt zu Neukirchen bei Wösen im 

Landgericht Peuerbach, Kaspar Praureither zu Wegscheid, Dorothea weiland Stephan 

Aurberger Witwe bestätigen vor Richter und Rat des Marktes Haslach ihren Teil aus 

dem Nachlasse Sigmund Vorauers Richters zu Haslach erhalten zu haben 1508 Mai 18 

(am Pfingsttag nach St. Pangratztag). Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh. 2. H. 

 

Vergleich zwischen den Inhabern des Vorauer´schen Benefiziums auf der Pfarrkirchen im 

Gotteshause zu Haslach und den dazu gehörigen 12 Untertanen wegen Robot und 

Freigeld 1613. Standesausweis der Benefiziumsuntertanen 1785. Rustikalfassion 1749, 

1785, Käufe, Übergaben, Quittungen und Wehrungserlagen, auch Heirat- und Schuld-

briefe der Benefiziumsuntertanen 1745 – 1798. 

 

 

Verschiedene Stiftungen 

 

Ulrich Pfarrer zu Haslach urkundet um den Jahrtag für den Füchslein 1378 Mai 25 (an St. 

Urbanstag). Unbegl. Abschr. Pp. 18 Jh. 2. H. 

 

Leonhard von Wasen Bürger zu Ottensheim und Ursula seine Hausfrau verkaufen dem Hueb-

mer, Bürger zu Eferding und seiner Hausfrau, ihr Gut zu Eckelsreit in der Pfarre Peier-

bach, freies Stefanisches Lehen vom Bistum Passau 1407 April 17 (des sonntags vor St. 

Georgentag). Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh. 2. H. 
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Auszug aus dem Stiftungsprotokoll bei dem St. Nikolai Gotteshaus und Pfarrkirchen im 

Markt Haslach: Testament der Regina Sabina Schifferin 1678 Februar 2, Stiftung zur 

Kirche und zum Spital, Messen 1735, Kreuzweg 1737, Johanneskapelle beim oberen 

Tor 1754, 1756, Ausweis über das jährliche Gelderfordernis zur Persolvierung der 

geistlichen Stiftungen 18. Jh. Ende. Rechnung über den Krankenstiftungsfond 1802. 

Uebersicht über die von 1805 – 1827 errichteten geistlichen Stiftungen. 

Stiftungsausweis 1834, 41, 44, 48. 

 

Korrespondenzen betreffend den Organisten 1620, die Monstranze 1786, Primizen 1809 – 

1845, Pfarrer 1821 – 24, Kapläne und Benefiziaten 1804 – 58. 

 

 

Kirchenglocken: 

 

Der Magistrat an das Gubernium in Prag um Ueberlassung einer kleinen überzähligen Glocke 

in Deutsch-Reichenau 1827. Beschwerde des Schullehrers wegen des Läutens und Uhr-

aufziehens 1833 – 1837. 

 

Pfarrhofgründe 

 

Grundstreitigkeiten zwischen dem Pfarrer Friedrich Thierbach und den Bürgern (Gemeinholz 

der Bürger) 1694. Pfarrhofgründeverpachtung 1801, 1822. 

 

Taufscheine 1752 – 1818. Religions- und Schulzeugnisse. 

 

Kirchenrechnungen 1743 – 1841. 

 

Rechnungen über Turm- und Turmuhrenausbesserungen 1822 – 1856. 

 

Friedhof und Totenkammer, Bauherstellungen 1802 – 1848. 
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Die Errichtung der staatlichen Ämter für die politische, Gerichts- und Steuerverwaltung: 

 

Bezirksgericht und Steueramt, Errichtung und Unterbringung im Hause Nr. 66 1848 – 1857. 

Verhandlung wegen Verlegung des Sitzes der Bezirkshauptmannschaft von Rohrbach 

nach Haslach 1849. Neue Ämter. Personalien 1850, 1861. Gendarmeriepostenauflas-

sung 1861.  

 

Index für das Geschäftsprotokoll der Gemeinde 1883 – 1889. 

 

 

III. Die Verwaltung des Marktes 

 

1. Die Gerichts- und politische Verwaltung. 

 Die Geschäfte des Richters und Rates, des Marktgerichtes, des Magistrates und  

 Distriktskommissariates. 

 

Index Verordnungen betr. 1790 – 1793. Politisches Geschäftsprotokoll 19. Jh. Einreichungs-

protokoll beim Magistrat 1813 – 1816, 1817 – 1818. Exhibitenprotokoll 1819. Sitzungs-

protokoll 1807 – 1820. Ratsprotokolle 1810 – 1873. Das Kreisamt an den Magistrat 

über die Wahrnehmungen bei der Kreisbereisung 1827. Handbuch worinnen unter-

schiedliche Schriften und Korrespondenzen zusammengetragen worden 1731 – 1814. 

Protokoll des Marktes, worin alle vorfallenden Käufe, Verträge, Wexl, Geburtsbriefe 

und Inventurshandlungen zu finden 1577 – 1807. Das älteste Protokoll von 1577 – 1632 

enthält am Anfang ein Bruchstück des Marktbuches mit Eintragungen von 1477 – 1507. 

Kauf-, Rechnungs- und Beschauprotokoll beim Markt Haslach 1669 – 1713 Nr. 1.  

 

Abschiede, Aufnahme- und Entlassurkunden, Heimatscheine 1589 – 1863. 

 

Ehesachen 1573 – 1863. Feier der goldenen Hochzeit des Franz Steininger 1803. 

 

Kaufbriefe um Häuser und Gründe 1420 – 1869. 

 

Häuser Verzeichnis 19. Jh. 1. H. 



 46 

Hans und Thoman Gebrüder, genannt die Großhaupen und Anna ihre Muhme verkaufen das 

Kaufrecht auf ihrem Gut zu Obern-Krenau in Rohrbacher Pfarre und Feldener 

Landgericht, Lehen von der Herrschaft und Pflege zu Falkenstein 1420. Siegler: Die 

beiden Aussteller und Herzlieb der Herleinsperger Pfleger zu Falkenstein. Unbegl. 

Abschr. Pp. 18. Jh.   

 

Hans Preumeister Bürger in der Zell und seine Hausfrau verkaufen Hans Großhaupt gesessen 

zu Peilstein, Anna seiner Hausfrau ihr Gut zu Jaukenberg, freies lediges Aigen in 

Oswalder Pfarre und Haslinger Gericht 1496 April 24. Siegler: Der Aussteller und der 

edle Wilhelm Veilstorfer gesessen auf dem Hohen Markt und Siegmund Schekanzinger 

Richter in der Zell. Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh. 

 

Häuserverzeichnis 19. Jh. 1. H. 

 

Grundbuchgegenstände 1824 – 1868. Gerichtsgebühren und Taxen, Justiz- und Grundbuch-

taxen 1790, 1804, 1833 – 1843. 

 

Schuldenklagen 1617 – 1868. 

 

Verlässe 1450 – 1882. 

 

Georg Fleischhacker und Linhard Schneider beide Brüder, genannt die Schlaipfner, verglei-

chen sich mit ihrem Freund, dem Haslacher Bürger Kaspar Stimpfler um das Erbe nach 

ihrem Bruder Hans Schlaipfner 1450 Juni 24 (an St. Hanstag Gottstaufer). Siegler: 

Ulrich Tiefenthaller Richter zu Felden und Benedikt der Gwalt Bürger daselbst. Unbegl. 

Abschr. Pp. 18. Jh.  

 

Verlass nach dem Bürger Ulrich Zeltwagen (Ein halbes Burgrecht im Markte, die Brandstatt 

und den Garten vor dem Tor) 1483 Dezember 11 (am Pfingsttag nach St. Barbara). 

Siegler: Siegmund Vorauer Richter zu Haslach. Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh.  
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Reinprecht von Wallsee oberster Marschall in Oesterreich verleiht die ihm von Sibila Jörgen 

Buchleitner Bürger zu Linz Hausfrau aufgesandten Zehente und Güter, dem Genannten 

zu rechtem Lehen, nachdem sie ihm dieselben gegeben und vermacht hatte: Den Zehent 

im oberen Feld zu Haslach, im Feld gegen Lichtenau und ein Gut auf der oberen Au in 

Feldkirchener Pfarre 1480 März 11 (Samstag vor Sonntag Letare zu mitfasten). Nieder-

Wallsee. Siegler: Der Aussteller. Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh.   

 

Wolfgang Großhaph Richter zu Haslach urkundet auf Bitten des Stefan Reiter Vikar und Ver-

weser der Pfarrkirche zu Altenfelden und des Leonhard Großhaph Benefiziat in der 

Freistadt Petri et Pauli auf der oben Parkirchen über den letzten Willen ihres Vaters und 

angeborenen Freundes 1520 Juli 14 (am Samstag nach Margarethe), O. Pg., die beiden 

S. fehlen. 

 

Normalschulfondbeiträge nach Verlässen 1812 – 1847. 

 

Gerhab- und Vormundschaften 1613 – 1861. Waisenbuch 1679 – 1759. Verzeichnis der zur 

Waisenkassa gehörigen Schuldurkunden 1825 – 1850. Waisenjournal 1834 – 1836.  

 

Depositenbuch beim Magistrat 1790 – 1804. 

 

Ehrenbeleidigungsklagen 1718 – 1831. 

 

Kriminalia 1751 – 1828. 

 

 

2. Die Polizei: 

 

Allgemeines: Einführung besserer Polizeieinrichtungen 1790. 

 

Sicherheitspolizei: Waffen, Hauslacken, Beleuchtung, Steckbriefe, Polizei- und Sperrstunde, 

Schub, Bettel 1810 – 1861. 
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Feuerpolizei: Brände 1759, 1802, 1806, 1807, 1808, 1809, 1826, 1857, 1858, 1862, 1863, 

Feuerordnung 1801, 1802, Feuerbeschau 1811, 1817, 1822, 1825, 1828, 1829, 1856, 

Feuerlöschgeräte 1822, Feuerversicherung 1833. 

 

Unglücksfälle, Schauer, Erdbeben 1798 – 1818.  

 

Belustigungen, Theater, Bälle, Tanzmusiken, Schlitagen, Trabfahren 1802 – 1850. 

 

Volkszählung 1810 – 1857. 

 

Baupolizei 1758 – 1858. 

 

Feldpolizei: Strittige Grenzen, Tratfelder, Viehaustrieb 1584 – 1820. 

 

Fremdenpolizei: Meldezettel, Nachtzettel, Pässe, Fremdenrapporte 1805 – 1863. 

 

Dienstboten 1820. 

 

Gesundheitspolizei: Krankenberichte, ärztliche Zeugnisse, Wundärzteverzeichnis, Hebam-

men, Impfung, Viehseuchen, Choleraspital, Ruhr, Kanäle, Wasenmeister, Fleischbe-

schau 1791 – 1861. 

 

Marktpolizei: Vieh, Fleisch-, Getreide-, Futter-, Lebensmittel-, Mehl- und Brot-, und Holz-

preise; Ernteberichte 1799 – 1863. Zimentierung 1861. 

 

Sittenpolizei: Unsittlicher Lebenswandel, Legitimation, Leumundzeugnisse 1760 – 1861. 

 

Straßenpolizei: Ausbesserungen der Nagelschmied-, Spital-, Fuchsen-, Stelzen- und Schul-

zeile 1846. Errichtung eines Weges zu besserer Verbindung der Häuser auf der Stelzen 

mit dem Marktplatze 1856 (Plan). Pflasterungen in der Schul-, Nagelschmied- und 

Geißzeile 1857, 1858. 
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Wasserpolizei: Wasserleitungen, Wasserkare, Bewässerungsanlagen 1766 – 1855. Der Markt-

bach: Streitigkeiten zwischen dem Marktmüller und den am Bache liegenden Wiesenin-

habern 1733. Bewässerungs- und Ableitungsrechte aus dem Bach 1811, Eindeckung des 

Baches 1831, Reparaturen des Bachbettes 1836, 1838, 1858, Regulierung 1838, jähr-

liche Reinigung 1840, Brücke über den Bach 1856. 

 

 

3. Die Steuerverwaltung: 

 

Urbar der Rüstgelder, Landsteuern und des Zehents im Markt Haslach 1697 – 1790. 

Steuereinlage 1713. Ausweis über die landesfürstlichen Steuern und andere Anlagen 

1800. Verzeichnis der direkten Steuern 1854. Staatsanleihen 1854. Brandsteuern 1804. 

Einkommensteuer 1854 – 1861. Erwerbssteuer 1861. Hauszinssteuer 1815, 1857. 

Hebgeld (nach Erbschaften) 1694 – 1755. Freigeld 1794. Kreiskonkurrenzumlage 1855. 

Kriegsdarlehen 1734, 1741. Nachsteuer 1746 – 1773. Personalsteuer 1809, 1810. Taz 

1722 – 1803. Tranksteuer 1646. Verzehrungssteuer 1852 – 1861. Steuerrückstände 1742 

– 1861. Grundsteuerkataster 1751 – 1856. Theresianischer Steuerkataster Lit. D. 

Fassionstabelle aller Häuser, Gründe, Proffessionen und Nahrungen 1751. Steuerbuch 

was jede bürgerliche Behausung samt den darauf haftenden Gewerbe u. dazugehörigen 

untertanbaren Gründen jährlich an Steuern und Diensten davon zu entrichten 1794. 

Steuerbuch 1805 – 1824. Häuserverzeichnis 19. Jh. Porzellanprotokoll 1850. Steuer-

amtsrechnungen 1828 – 1849. Gemeindeumlagen 1857 – 1873. 

 

 

4. Militär- und Kriegssachen: 

 

Militär- und Kriegssachen 1703 – 1862. 

 

 

5. Die Vermögensverwaltung: 

 

Verwaltung des Gemeindebesitzes und der Gemeindeeinrichtungen. Gründe. Verkauf von 

Bürgerschaftsgründen 1758, 1827, 1840, 1844. Hausortsauszeigungen 1767. Ver-

pachtung von Gemeindegrundstücken 1789 – 1835. 
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Der Richter, die Schöffen und die ganze Gemein zu Haslach verkaufen Georg dem Kalich-

böcken ein Kaufrecht auf ihrem Hof zu Hartmannsdorf bei dem oberen Gattern u. mit-

samt dem Adluss in Petringer Pfarre und Haslinger Landgericht 1454 April 25 (am 

Pfingsttag nach St. Georgentag). Siegler: Hans der Stadling Richter und Jakob der 

Lobischinger Landrichter daselbst. Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh. 

 

Wolfgang u. Stefan Gebrüder die Schallenberger zu Piberstein verkaufen der ganzen Gemein 

des Marktes zu Haslach ihre vier Güter zu Neundorf, drei davon liegen in Haslinger 

Gericht, das vierte im Wachsenberger Landgericht, alle gelegen in St. Peters Pfarre und 

dient jedes zu Unser Lieben Frauen Tag der Dienstzeit im Herbst 4 . 28 . 1478 Juni 15 

(an St. Veitstag). Siegler: Die Aussteller und Öder zu Götzendorf. Unbegl. Abschr. Pp. 

18. Jh.  

 

Wald: 

 

Andreas Abt des Stiftes Schlägel bestätigt vor Richter, Rat und gemeiner Bürgerschaft des 

Marktes Haslach 600 fl für das aus der Herrschaft zu Haslach verkaufte Gehölz erhalten 

zu haben 1683 Dezember 31 Schlägl. 

 

Der Hofrichter des Klosters Schlägl bestätigt von Richter und Rat des Marktes Haslach wegen 

des dem Kloster abgekauften Gehülzes und für den Garten außerhalb des oberen Tores 

zu der freien Attlischen Behausung gehörig 100 fl erhalten zu haben. 1681. 

 

Johannes Abt zu Schlägl an der Marktrichter das Gemeindeholz besser zu verwalten und we-

gen Instandsetzung der Ringmauer 1731. Streitigkeiten zwischen dem Markt und dem 

Stifte wegen des Mühlbüchelwaldes 1799. Forstamtsrechnungen 1813 – 1867.  

 

Waldbeschreibung (Forstrapport) 1826. 

 

 

Jagd: 

 

Pachtbedingungen 19. Jh. 
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Brauhaus: 

 

Visitationsprotokoll, Instruktion für den Einkäufer des Getreides, Instruktion für den Bier-

herrn, Braumeisterdienst, Braupfanne, Scheiter, Bierwagen, Bier- und Germpreis, Er-

zeugungsregister, Ausstoßregister, Brand 1785 – 1830. Bieramtsrechnungen 1795 – 

1829. Einkaufamtsrechnungen 1805 – 1829. Einfuhr fremden Bieres 1816, 1828. 

Brauhausverpachtung 1830 – 1857. 

 

 

Rathaus: 

 

Verkaufung der zwaien rath- u. preubehaußungen u. aller Grundstücken 17. Jh. 2. H. Bauher-

stellungen am Gerichts- und Rathausgebäude 1857. 

 

 

Kirchenturm: 

 

Die Gemeindevorstehung an das Steueramt über die Eigentumszugehörigkeit des Kirchen-

turmes Nr. 103 zur Gemeinde 1855. 

 

 

Torwächterhaus: 

 

Torwächterhaus unteres, Bauherstellungen 1806. 

 

 

Bürgerspital: 

 

Konrad Landshut u. Kunigund seine Hausfrau verkaufen ihren Zehent zu Vordorf auf des 

Probst Gut, da die Zeit Konrad aufgesessen ist, in Peilsteiner Pfarre und in Veldner 

Landgericht, Lehen von der Herrschaft Tannberg ihrem Schwager Friedrich dem Weber 

in Julbach und Margareth seiner Hausfrau und ihren Erben 1420 Dezember 10 (des 

nächsten Ertags nach St. Niklastag des heiligen Bischofs). Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh.  
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Magdalena Hansen Höllinger derzeit zu Haslach gesessen eheliche Hausfrau, Barbara 

Georgen Schönagl daselbst eheliche Hausfrau und Katharina Andree Fleischhacker da-

selbst eheliche Hausfrau als drei leibliche Schwestern verkaufen den Zehent auf dem 

Gut zu Vordorf, darauf jetzt Leonhard Viermeiser sitzt, in Peilsteiner Pfarre und Felde-

ner Landgericht, Lehen von Ruelanden Babenöder zu Blumau, Pfleger zu Buchenstein, 

dem Georg Großhaupt, Richter zu Peilstein und Anna seiner ehelichen Hausfrau 1494 

November 21 (Freitags vor Catharina). Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh.  

 

Gregor Stadler zu Plaimbau verleiht Hans Altendorfer Bürger, Land- u. Marktrichter zu Has-

lach den Zehent zu Fordorf als Lehensträger des Bruderhauses zu Haslach, welches an-

fangs durch sein des Altendorfer hausfrau armen leuten zu gut gestiftet und aufgerichtet 

worden. Der Zehent wurde zur Besserung des Bruderhauses verschafft, nachdem ihn 

kurz vorher Wolfgang Pierhinger zu Scharding zu Lehen hatte 1541 April 3 (am sontag 

Judica in der fasten). Unbegl. Abschr. Pp. 18. Jh.  

 

Veit Tätenpekh zu Hausbach, Kirchberg u. Utzenaich auf Einburg, fürstlich Passauischer Rat 

und Pfleger, verleiht Georg Schwarzpek Bürger und Spitalverweser zu Haslach den 

ganzen großen und kleinen Zehent auf dem Gut zu Forchdorf in der Pfarre Peilstein im 

Landgericht Felden, den Hans Altendorfer Hausfrau zum Bruderhaus in Haslach ver-

schafft hatte 1588 Dezember 25. O. Pg. S. fehlt. 

 

Lehenbriefe um den Zehent zu Ringsenberg 1718. 

 

Stiftungen zum Spital 1559. 

 

Befehl Wilhelms Herrn zu Rosenberg an seinen Richter zu Haslach Christof Schreckinger, zu 

veranlassen, dass Margareth Großhaubtin oder Altendorferin von der Brandstatt abstehe 

und sie dem Bruderhaus zukommen lasse 1564 April 14 Krumau. Unbegl. Abschr. Pp. 

16. Jh. 2. H. Leinhart Aizmair und Augustin Castner Bürger und Verordnete Vorsteher 

der armen Leute im Bruderhaus zu Haslach gegen Margarethen Hansen Altendorfers 

gewesten Richters zu Haslach nachgelassene Witwe wegen Abtretung der pranstatt an 

das Bruderhaus 16. Jh. 1. H. N. die Spitlmeister des armen Spital in Haslach gegen 

Siegmund Altendorfer  
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R K Mt. Sekretär wegen Abtretung der Brandstatt an das Spital 16. Jh. 2. H. 

 

Schuldbriefe um vom Spital ausgeliehenes Geld 1592. Verzeichnis des Spitalgetreides 1715. 

Verpachtung der Spitalmeierhofgründe 1815. Instruktion für den Spitalmeier 1847. 

Neubau des Spitales nach dem Brande 1826. Scheine um Geld-Einlagen von aufgenom-

menen Spitalern für Wohnung und Verköstigung. Verträge um Aufnahme und Verkösti-

gung ab 1621. Gesuche um Aufnahme ins Spital 18., 19. Jh. Instruktion für die Pfründ-

ler 19. Jh. 1. H.  

 

Personalstandesausweis des Bürgerspitales 1857. Bürgerspital- und Armenstiftungsrechnun-

gen 1766 – 1844. 

 

 

Milder Versorgungsfonds: 

 

Rechnungen über den milden Versorgungsfond, den Spital und Krankenfond des Marktes 

Haslach 1791 – 1854. (Rechnungen des Krankenstiftungsfonds (Krankenversorgungs-

fonds) 1800 – 1804, Jahresrechnung des milden Stiftungs- oder Armenfonds 1813 – 

1821). Ausweis welche Posten vom Bruderschaftsvermögen als Dotation der milden 

Versorgungsanstalt zugewiesen werden 1791. Vermögensinventar des milden Ver-

sorgungsfonds 1821. Gesuch der Fleischhauer- und Bäckerzunft um Zurückstellung des 

1796 entzogenen und zu 1/3 dem Schulfonde und zu 2/3 dem Armenversorgungsfonds 

zugewiesenen Bruderschaftsvermögens 1822. Verzeichnis über die beim milden Versor-

gungsfonds zu Haslach bestehenden Stiftungen 1822. Verzeichnis über die vom Spital, 

dem Frühmessamt, der Fleischer- u. Bäckerzeche zum milden Versorgungsfonds einge-

zogenen und verkauften Zehente. Ausweis über die eingegangenen Kaufschillinge von 

den verkauften Realitäten der Bäcker, Fleischer, des Spitals und des Frühmessamtes 

1822. Bericht wegen Vereinigung des Spital- u. Kranken- bzw. des Frühmessamtes mit 

dem milden Versorgungsfonde 1825. Verhandlung wegen künftiger Widmung des Er-

trägnisses des milden Versorgungsfondes 1825. Organisierung der milden Versorgungs-

anstalt 1826. Stiftbrief des milden Versorgungsfondes 1826 Juni 3 Haslach. 4 unbegl. 

gleichz. Abschriften. Instruktion für den Verwalter des milden Versorgungsfonds zu 

Haslach c. 1826. 
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Gesuche um Beteilung aus dem Fonde ab 1827. Operat über die Stiftungsverbindlichkeiten 

1841. Verzeichnis der bei dem Fonde eingehobenen Michaeli Dienste 1845. 

 

 

Armenhaus: 

 

Fassion, was ein jeder Bürger zum Armeninstitut zu geben hat 18. Jh. 2. H., 19. Jh. 1.H. Ver-

mächtnisse der Bürger zum Armeninstitut 1790 – 1798. Ausweis über die seit 1797 bis 

1819 zum Armenversorgungsfonde eingegangenen 2/2 des Bruderschaftsvermögens 

1820. Armutszeugnisse 19. Jh. Gesuche um Unterstützungen 19. Jh. Beteilungen aus 

Stiftungen und Vermächtnissen. Armeninstitutsrechnungen 1813 – 1887. Schulden des 

Marktes 1665 – 1882. 

 

 

Rechnungen: 

 

Richteramts (Marktgerichts)rechnungen 1661 – 1810. Bürgerlade (Lad)rechnungen 1685 – 

1786. Hauptrechnungen beim Magistrate und der Bürgerschaft über alle Empfänge und 

Ausgaben vorgelegt vom Bürgermeister 1797 – 1801. Bürgermeisteramtsrechnungen 

1797 –1847. Gemeindeamtsrechnungen (Gemein Haus- Gemein- Amtsrechnungen) 

1797 – 1867. Kammeramtsrechnungen 1795 – 1869. 

 

Protokolle des Marktes, worin alle vorfallende Raitungen protokolliert zu finden, als Ge-

richts-Bürgerlatskassa-, Frühmess-, Einkauf-, Püer-, Salz-, Tär-, Gmaingebeu- und Spi-

talraitungen 1679 – 1814. 
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