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Gotski oltar, ^'redela s postnim prtom Veronike 1.1512* Glavna alika, : smrt 

Marije, Jezus ^rihaja blagoslavljajoč oa z-oraj, da prevzame dušo.^arija 
kleči ob postelji, dr ana od Janeza. r.na roka. 

Ha 1. zunanjem krilu križanje z '"arijo in <Janezom.^unanja kri la s siikami 
sv.Miklavža, Bernardina ali -^ran-Iiška? V slabšem stanju, druga, slabša roka. 

Ha hrbtu '"arijine smrti Brezmade na, drugo preproutejše delo.Prav tako kri- 

la pritrjena, sv.^arko in sv. iercnim, ki sta ponovitev onia dveh nčv drugi 
strani .Nobena od onih rok na drugi strani. Marija - Brezmadežna in ta dva 

ene roke. 

Vse to mogoče iz 1512, ko je bil oltar s m postavljen. 
Štele, LIH, 24*1.1951»str.5 - 5^ 

C robni spomenik Martina Ai'tascaanski + 15o5. 
bcio quoil redeii.ptor meus vi vit ("-job XIX} 

xch bin die Auierstechung JohK. 

i-eine Toaten .veiden leben. 
' pcmenik cvoraule Hieanaki l5iiC'. 

1505 Andrej Moschon ? 

15b7 J oh .1111 Salig sinat die todten die im 
dem iierren sterben. 

15fcjb Andre erne. 
Ha vseh astijo Kleče Križanega. 
j loh heret ain stim zv mir selig seind die Tod- 

ten die in den rierren sterben. 
btele, CX>. I, 29.0.1951, at- 

64-65. 

i -V 
o 

Zadnja tri colj-a ju^.ne .stran ladje enako okrnjena konzola z napisonii ^ parv. 
hat.lassen.machen.unici(?) .s.an 1^1/" . 

Sorodna je bradata, konzol- v sev. z—t . kotu. Sorodne* vi.glava na svodu, sorodna 
Siadona z detetom. Štele, 23.7.1^55, str.^5. ^ 
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Aus dem Pres"byterium der ^"tadtpfarr irche in -3ettaa ist das im l^.Jahrii. 

gestellte Sacrareenth&uscien verschvvanden. ierr MatthSus Slekovec berichtet da- 

rftber: lau tpfarrer Joseph -1-rauenberger scriloss mit dem hiesigen K^nstler 

Mat hi as ^chiffrer einen Vertrag ab, laat wej.ciien dieser fJlr die Aassciimackang 
des "resb^teriums darcn -l rescogeinfilde sorgen hutte. Die Biider sind sehr 

sch5n, nur inuosman bedauern, dass dieselben nicht im gotischen St^le ausgeffliirt 

vvorden sind, und dass hisdurch die Kirche zwei herrliche gotiscxie i en s ter ver= 
loren hat, sovvi^ einen kc ^tbaren -Uenkmal, namlicil die sogenannte Arca Sancti^ 

simi. Dieses bedeutende Kun3twerk, in gotisciem ^t^le aas Ctein gemeisseit, star 
stand an der Evangelieneeite des Presbyteriams und diente al s Aafbevvahrungsort 
-ftr das allerieili:ste Sacrament.Eberlein Furstbfcscnof von 0ekkauf fand bei der 
Kircnenvisitation im dahrelBl? in der 'i ^che in 'ettau das alieriieiligste Sa= 

crament aafbevva^rt " a cornu altaris summi dextero in tabernacalo deeentissimo, 
exterius sculptis imaginibus inaaratis asque ad medium cnori fornicem, deinde 

picturis usciae ad su )remitatem fornicis ejcornatam, interias robro holoserico 

decocitissime circumvestitum." ubieich der i fl.rstbisciioi' damals anordnete, dass 

das Sanctissimuir in iinkanf l aaf dem Altare in einem eigenen -abernakel auf 
bewahren sei, li. neo fabrefacto rotundo... inuarato depicto, sojd bestimmte er 
dennoch , dass die -^rca Sanctissimi nic it entfernt werden dftrfte, sodnern dass 

sie bleibe - ob maius ecclesiae ornatam. "eider ist aber diese Zierde im Jahre 
1309 entfernt uni auch zertrflnimert worden.M 

MDZ C: št.27,1.1901» str.8: Die SSole am Jome Marb jrg 

sowie einige k 1 einere 'Canstdenkoale zamal aus dem Bereiche 

der Lavanter DiScese, von Joseph ^ajek« 

str. 633 foto notranJSSlne. 

Cerkev stoji a« aestu, kjer J« Ml nekdaj Herkulov tenpelj. t«g« je 1.513 

Konstantin V. daroval kristjanom. Sedanjo c. je beje postaviti knez 
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Pribina . Koncem 1? stol. so cerkev prenovjli in predelpli. 

Se d«J od prvotne strvbe ni drure-?« kot podzldJr, ki nosi tro^cIno stuvbb 

Osrednje zidovje je v ze5.ll aH 12. stol., okna p i vel.olt rju 

gotske. L.1616 je dol slikar Peter uchiffer, ki je posli:«! »I fresco ves 

prt zt iterij z^zicati tri okna. vprPzMt. 

iz 1.1^46 ro lepp hrastove kloni, ki ji* J okrbe! župnik Vincencij 

Kor je gotski ko*pri la svo^ni obok iz 1.1312, naredil s;a je stavbni 

aojeter -^at,ijf .and, PopT•a^rll■ kor« 1.19^0, 

Cerkvena tla je dal položiti 1.1590 ptujski rvetoval^O in trgovec nton 

r-n zi 

Ledanji cerkev so v nov J5e*a (5asu prenovili in ji 3^» 1891 dali nov križev 

pot rezi j .'-n iz l sa. Polerr fl. oltarja je I« 13 str. oltarjev, 

V zakristiji je lep- o-nara za shranjevanje paranentov iz srede prejšnjega 

stol/ 19.stol/ u letno niza t sko delo. 

Ltoln tik earkv« j« iz 1? sov tar kih napr-do1i.,V Sašu ko so bili v nestu ve: 
liki' požar i 1.1694, 1705 ro s olp por^ ili ko4, zvonik in vanj o' esili 1. 

1706 pet zvonov, ki so '>■ v nje a, 
' o in svet , 1.1996, str . 635. 

SJ>99.' 

/<£>z//o^/ v-24 /3J ^ 

£42^ £49^ ZSS-t? 3'ž, 
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Unter £x des aasgestellten kunstrahTen ragte weit gervor in bachstabiicnen 

Sin ne aie gotiiiscne Moastraa^e der Projpetei- und Stadtpf arrkircue 
Pettauj sle ist die grOsste gothicne im Lande, Uentimeter nočh und im 

Verhflltniss aach breite au^gebildet, als se sonat bei gotniscnek Osten- 

sorien dei ?all "u sein pfiegt. (Ver ieicae da^a Jene von J&gerperg■ 
in diesen i.l!itt>,rn dearige n Jaštrganges., S. 1^; »ABber nocri in einer anderai 
i\icatung b ansprncht sit: ein besond^res Interesse; si weisev nftmlioia . 
den iJDxrgf,Kgx Otergang der unstst^.^gj' der ^othik; . "ar (deutiich) 

Rensissance« i>as Gestange ihres Haaptkttrpers ist noca, besonaers von. eini- 

ger ""ntfernung betraclitet, vSliig gotoised; i)ee -'-'illialen 

die geschweiften Spit-^bogen mit dem Maaswerke u.iter idnen, di e. JJ ensterisiriEl «i 
biendeS, krappenbeset-rten Heime der Baldachine dber den Stataetten, die 

gan^e arenitektonisehe Gliederangsformea ist den GefSssen dus derUbung 
diese Styles entspreciiend. Aber schon die liaubvierks/er^ierungen an 

und "»isoden den 'ihdrmchen, die Smrahmang des ovalen ^aames f ir die h. 

Hostie, die i-.ngels.k5pfohen und mancherlei an den Figarciien gehttren der 
neuen ^eitmode an. l»cch entscliiedt ner ist dles der F ali bei der bildurig 

des Sohaftes und -^usses und inren aufgelagten Ver^ierungen mit LaubweJBk, 
una -ngexsk5pscnenf wobei freilioh noch nfehcdes Gothiscne anterlftuit, 

wie der kleine -^-ogenrries mit Jjinien—^ndungen gerade ilb r dem Ablaufe 
des Sohaftes "um Vierpasn des -tussgestei-les« JSach ali diesen rtaarnehmungffi 

ru urtheilen.mtJohte die Kcnstran^e vua Pettaa aus der Mitte des se.od^ednten 
Jahrdundertes berrtlhren« . opaterei* 2eit genbren die Kettcrien an, mit denen 

sie bahangen sit ( aof der Zeiodnung ausgelasse) und die gieicits^m die 
Schellen und ^Ittckchen ver-^reten, ve loke a-oni auoa, an gotnisene i^onatrair ea 
gedSngt, eine ei^enthClMiche i^estesf reoade der ^roiinleicJanamsf reier ware • 
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Der Euhm, die fiiteste Stadt Steiermarks "ju sein, m5cnte Pettau nicht 

streitig gemacirt \£/erden kftnnen; nar das alte ^eleja, Geliar\_,ach 
Ptolomaus, kann. mit ihm concurriren« Petovium,\i^r^.A>s/nennen es die grossen 

Geographen der griechisch rOmischen "elt.(Op, Ober Pettau iiat in neuerer 

Zeit eine erschfipfende Publication reliefert ieid. itaisp: "Pettau, ^teier- 

marks aiteste Stadt", Gra':, A. Lejkam's §>rben, 18^6, atijejer« Dieser 

Broschdre, ferners den Aushekung-en aus Muchar, "Gasar»s Annalen" entstammcn 

die nachste ienden historischen Daten. ) , 
Zur RBmer^eit war diese Stadt der Knotenpunkt wicntiger Strasseni deren 
eine von Aquileja ausging und dber Celeja verlief, die iantrittslinle 
nach Pannonien, wahrend von da drei Linien nach 'indobona und Garnuffltum, 

sowie nach ^isčia und Sirmium f!ihrten. ^aher kann es ajan uns nicht "under 

nehmen, dass "u " PetavioneM auch der Sit« rOmiscaer hoJier Strassenbeanter 
waif deren die Inschriftsteine nennen einen -Mecurio Gloaiug Avitus urtl 
Valerius ■'•ettius^uscus ^ecurio» beide mit dem litel "Ourator viaram«" 

In der NMJie Pettaus batrat Kaiser Augustus "dtr -»^rste all^r rftmisciien 
i eldner^n", 55 vor ^jiristo, das iJLeiuEr Steirerland. Lage dieser Stadt 

war ein wichtiger Stanaort var ^oncentration der Armee; iiier war sicnerlich 
jenes "ommerlager, wg 14 n. eine -^muete ausbrach, die de i -^rusus 

in die httcnste uehalir gebracat hat« "iener war die drei^ehnte iiegion als in 

ihr ftinterlager •rurdckgekehrt, wo sciion alle iil^riscnen iiegionen versammelt 
w ar en, um rasoh aus^u^iehen und dem Vespasian die -n-eichsherrschaft tu ge— 

v»innen durch die Schlacjt bei Crtmona, 69 n.,^hr« Sein Sohn der Kaiser 
l'itus, hinterliess dieser Stadt sein Andenken durch ein kleines Monument 

("jovi optimo maximo dedicavit T. ^lavius Gaesarw), sowie auch das Ged&cht- 

niss des Kaisers Septimius Severus und seiner Gemalin ("Juliae Augustae 
matri castrorum"; *u Pettau verewigt sich findet. jJi e Stadt ein 
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ein rbmosches "Manicipium"; "ein^Senat von -Jecurionen", die inschriftlich 

erscheinen, bildete ihre oberste Behbrde. 
So war Pettau durch aeine £age und Sliltae von der nCmerherrsciiafr her s® 

bedeifctend, dass es sammt Cilli auch die Vblkervvandrung, in der alle anderen 

hei|d.schen ^tadte mm '^htile spurlos untergingen, noch ttberleben konnte und 

seine Eristen-* als Stadt v/ie weinen i^amen beJiielt ohne Unterbreciiniing 
bis auf unsere J-age. 
ijen ersten -^ngriff dieser 7Blkerwanderung mas ste pettau erfaiiren -ru -nde 
des Jaiires 5^0, und der Arianismus war de-jrj welcher es an ai® die Barbait n 

auslief erte. ^ach dem katiiolischen i-ischof e ^arcus veranlas ste der aria- 
nische Prtester Julius Valens die arianisonenOstgotnen, die ihn als 
Pettauer Bischof Oktro^irt iaatten, die Stadt and -ra verw£l- 
sten. «enig nalf es, dast; p'ald darauf Pettau wL eder rSmisch vvurde unter 

•"-aiser Gratian; neue V51kerstdrme, die f^rchterlichen riurftn 

darunter, wogten dber das Land und die Stadt, welche seit56l unter die 
Botmassigkeit der Si ven eintrat. Von einem rflmischen Petaviam konnte 
fortan keine Kede melir sein; mit der karolingischer ieit aber begann ein 
mittelalterliches Pettau aaf dem Grunde der Oberreste rttmiscner fiinrich tung 

und Cultur« Die " evOlkerang hatfee gevvechselt; die ^laven occupirten das 

weite Terrain, vvelches so ^ftmals die Zdge der rbmischen Kreigsherre und 
der bcrbarischen VOlkermassen erfahren hatte • Aber das unter dem KOnjge 

Samo ^ egrtlndete Slavenreich hielt aach nicfat vor; die ba^rische Herrschaft 
unter Tassilo II. setrtlft bier fest, and bald kam Kari der Grosse, und 

Pettau mit Steiermark bafand ricb fortan unter der ^egierung der grossen 

fr&nkisoben Monarobie. 
Aucb. das heidnische Pettau batte langst sobon aufgebttrt« -^ie KOmersteine, 
auf seinem $errain gefunden, und jet-^t noch in "»riemlicner ^ntanl an dem 

Besamente des Stadtpfarrtburmes aufgestellt, er^anlen viel von den 
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Widinungen an "Jovi optimo inaximo", "Jovi aepulsori", vom H ei lig t m m der 
Kymphen("ii^mphis augastis sacrum"J vom Slg^ptiscnen Serapis-Ouit (Serapi 
pjttxx£.!ig aug, sacru,"), oder sie stellen den /^itnrasaienst dar, der 

auch dier verbreitet vmr. ^in geosses Steindenkmal am riauptplat^o, it 
der jjarstellung des ©rpdeus unter den xdieren, dem Jaeidenthume angeniirig, 

aber auch von den irsten ^dristen in den ^-atakomben nicdt verschmkht steht 
hier gevvissenmassen wie eine Gren^scneide ^eitalter, wie ein Morgen- 
roth der f rtih en Ohristenthums in dieser Stadt. .Vann die christlichen 

Blaubensbot n hier eingetreten st^nmochten, ist m tarli. h unbekamt« 
Mit ''wei grossen wichtigen Verkehrspiat^en und xt.egierangs-Vorotten, mit 
.Agailcja und Sirmium stand Pettau in festgebahnter Verbindung. Beide 

Orte ftlhrten traditionell ihre christlichen ^nfange in die apostolisch? 
^eit, der gjrstere auf den h. Karcus und seinen Begleiter den h. Herma- 

goras, der letrtere auf die ^anderung des h. Paulua selbst und seinen 

Schttler Andronicus, den ersten Aischof von ^irmium. ^on beiden ^rten her 
konnten frfUi schon die Giaubensprediger kommen; dcch mftchten sie fttr 
Pettau von ^irniium ausgegangen 8ein.(0p. Siehe llber diese i!"rage die aus- 
fflnrlichen Krftrteimngen in der kritischen "Geschichte der ^inffihrung und 

Verbreitung des "hristenthumes in S^lddeutschland,,. Jr. a, Huber, bes.I 61 
u.s.f. , 236 u.s.f.) 
Sirmium, "Hauptdepot aller Kriegsbedflrfnisse gegen die x>aker una anderžgr 

Donauvttlker, die grOsste Pannlniens gevvorden", Mitt-lpankt aller 

l1 ruppenbewegungen in den vieien pannonischen Kriegen, war jsura nach Kaiser 
las ti ni an jene Stsidt, wo win antiquis temporibas • .praef ectura fuerit 

instituta11, und omne fuerit Ill^rici fastigiam (poiitische Spit^eJ, tam 
in civilibus qaam in episcopalibus causis% von der auf dem grossen 

abendiandischen Concile tu Aguile^a 581 der -^r^biscnof Anemius feierlic h 
aussprach; "Caput Illyrici non nisi Civltas est ^irmiensis", ^a aber das 
alte Ill^ricum aucn Ober-und Unter:Panonien in sich begriff, and 
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Pettau bis Constentin der Vorort ^ber-Pannoniens war (spater warde dies 

Sicca-sabaria = Steinamangerj, su ist es kiar, dass Pettau in civiler 

wiegeistlicher Vervvaltung von ^irmium abii^ngig, and wonl aucn von dorther 
die ersten .Anregungen des h. Glaubens emaiten iiat,,wie es auch spftter 
festcn 'lasainnienlii nge damit verblieb, als dem Kircalichen Centram der 
Metropolitan=Gewalt»Aiif dieses alte Verhšltniss hahm aach di e karoliij.'ische 
Zeit Rtlckslcht; denn wie es sich handelte um die Scheidung des $erra. ib der 

beiden Ketropolen Aquileja und Sal^barg, so sprach Kari der Grosse 812 ' 
Pettau nicht Aquileja, sondern Sa^lburg ^u, dem liirben des pannonischsn 

chr^stlichen Gebietes von Sirmium, welc -es let^teire 442 von den iiunnei 
niedergeworf en, vielleicht hur mahr tis 582 als einfaciaes joistnum fort ge- 
lebt hat. Pettau war eine 'iocnterkirschc von wirmium, im rvveiten Janriian erte 

schon mit Siscia Stridon und etvva Marsa gegrJlnaet. Hur drei -"ischttfe kennt 
mar fttr "Poetobion", den h. Mart^rer Victorin au.s den letrten Decenniai d es 

dritten Jaiirhunderts, dann ^prianus ue 3etabione Punnoniae, wie er aufge- 
ftthrt wird in den Aoten aes Oonciliums von Sardika 347 (^uglelch mit <fc- m 

Bischofe i^arcus de Siscia oaviis und ^atherius da Pannoniaej, und deri jbx 
erwyyanteri -^igcnof i-.arc ^s, dessen Abtreten mit der 2^rst6rung ^'ettaus "lusa- 
mmenžftllt und mit dea, also etv;a 581, Pettau aufgerifirt hat, ein biscriG- 

flicher wit^ »u sein. -'er Berilamteste dieser Jiiscabfe von Petiau ist der 
h, victorinus, filr ien das ^eugniss seines Mitprovincialen, des h. Hier4>- 

n^mus, sciawewicgend eintritt, i)er ^Snlt irin unter die Kircnen~-chriftst eller 
und nennt ihn als ^erfasser einer Heibe exegetiscJier Herke, wobei er 

bemerkt, dass er dSs Grieciiischen machtiger als des Lateinischen war, d her 

seine Schriften im Inhalte grossartig ("grandia sensibus"), aber scxw ach?r 
im Ausdrucke ("viliora compositione verborum") waren. 
Aenig Gewicht schčint der Kirchenvater auf den Irrtriumd des 

Chili^nismus ^u legen, den ^ictiritn auch getheilt habe, erie derselbe kirciiU- 
ich verartrieilt war. -"och erhelt er sehr de ssen Martjjrthum: "sanctae 

memoriae martyrem - incl^to,.miirtyrio ooronatus est." dieses Martiiyriur 
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mttchte 305 geschehen sein, wo noch andere -bischSfe fannoniens der Ver- 
folgung "am ©pfer fielen (d.h. fiiaxAmilian Celeja, der ta. QairiaHS, 
■Bisctai)f •»■u ^iscia in Sabaria), und die Martvro ogien ncnnen den 2. November 
als den ^-odestag des iieiligen. 

Von ctaristlichen i/enkrnSlern der aitersten Zeit Peitaus, Zeitgenossen seines 

Episcopatec, warden bisher nur zwei Bron^en aa^geiunden ru iiagosnit^ i n 
der Ngihe von Pettau bei dem Bahnbaue lb?8. -^arflber sctareibt der B«cL c. ter - 
etatter, sel. Pfarrer Knabi: "Sie stellen vor das Moncgranun wtaristi in 
iorm seotasspeictaigsr JtiBdor, vvovon das erste 5W und das andere 2 /4M im 
•^urctamesser taat, um welctae Umactanften wie bei Mdn^en taerumlaufen: Das eine 

ha t ale Umschrift: IBIIUCUS MAX SI MI LIAN V ... 

(Intimius Maximilianu(s frajtres Grispino posuerunt.; 

Da andere taat die Dasctarif t: TOTVM ?V ISNIO P OS VI T. 
iieciits und links «ron dem taori^ontalen Tiarciamesser der radfOrmiten Umschrift 

ragen bei dem ersten Monogramme rweiic gestreckte HSnde taervcr, welctae 
Lilien-und Oel^velge nalten. Diese Ausstat tung mangelt bei dem ^wa ten 

Monogramme; darfl^hat es aber den Lilien-oder O:lo;weig obertaalb, wie aus 
einer -^ugel nervorwactasend. ^nterhalb des ^vseiten ^onogrammes ist e n 

Zapen angebractat, der aucta beim eršten angebractat ge.vesen ru sein s ctaeint. 

Er ist giit einer Bleikruste ttber^ogen, woraas taervorgetat, dass beii e ^onograa 

mm« in Gegens-tan e von Stein eingelassen sein mocaten... man taStte unter 
dieser Vorausset^ten 'wei ctaristlictae Grabdenkmale aus der -tiBmer^eit 
vor sicta, vvelche die ersten und ein-rigen bistaer aierlandes vorjjekommen 

»aren.^Mitlfctaeilungen des štetem, taistori ctaen /ereina, Ia., 95 (Op. -i^ie 

Abbindung einer aieser Bion^en folgt tn der nSctasten JSummerJ/ 
Mit den einneimisctaen, ctaristlich gewordenen Slavenlflrsten Priviina und 
Heuilo, mi t den Fttrsten Karentaniens und Ba^ erns, unter dem aScntie-en Sohn-fcr « 
enailch Kari dea Grossen entfaltete uas Sal,barg elne 
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Thfttigkeit rur ^hristianisirang anserer »eic^e aaeii ain^leder dem 

Bestande aes kirchlichoi Lebens 9fu -^ettau fa ^utren kam, Scnon vom £.r»biaxi8D 

schofe Apno 'vird berioiitet, wie duroh seirie Sorge ein bisciiof jtiaaAf 
^heodorlch ftlr Slavinien geweicnt wurde, damit^ er "auf der ^ordseite des 

Irauflusses, bis wo sich aerselbe in die -^onau ergiesst", die erbauten 
Kircben elnvveidhe u. s. w. (Op. Huter IV. 
Von einer seiner -fcachfolger, Luipram, wird gesagt, daaBs er Ha dwerker, 
-verkmeister und Kilnstler sendete ins Gebiet Priwina's, aerrscaer de r 

Slaven, um onter den slavischen VOikerstammen Kirchen bauen, womach 

er elbst kam, um Ki rciien ein«uweihen.$Op. Muchar IV 219) . Von Pe tauš 

Kirche aber steht die ^berlieferang, dass Er^bischof iJietmar sie ejn ge- 
vveiht habe 875»( p- "^istmarus ecclesiam ad "'etovve Go^vsi-ri comitis con- 
secravit." Ghprn. Sal. ''et^.I )• vaes nicht »u denken ist, dass von 

einem frtlhenl^ altchristlichen Kirchenbaue ^u ■'•'ettau eine ^pur tlbrig 
geblieben sein kttnnte,so ver^eichnen wir als die erste mittelaiterliche 
K-irche hier von -tJietmar einge^eihten iau. -^iese iirche stand in der erg atari 
Angeli5:igkeit •ramEr9thisthu.me Sal«burg; sie vmrde gerade^u mit ihren 

Eechten dem nftml chen Er^biscnofe ^ietmarx geschenkt, recte vom KOnige 

Arnulf bestdiLiget 69O; "ad Pettouiam aecclesiam cum decima et duas parle s 
civitatis cum bannis tbeloneis et ponte, que ab antecessoribus uostie 

illo tradita fuernut." Mit dem Woitlaute dieser Vergabung an 

Sal^burg erscbeint auci: das mittelalxerlicne P e t ta a r ura ers t e 
urkundlich unter dem ^arennamen civitas mit dem ^taatrechte. 

Die Ausstattung dieser Pettaaer Kircbe "mit dem Zehenrecnte" bc-weiset uns 
die Existen^ der Pfarre um jeiKž ^eit schon, and diese war im eilften 

Jahrbunderte von bedeutender Ausdebnung, denn sel, "umfasste mit fiin - 
schluss der spateren Filialkircnen St. x.oren^en in "indišch-Banlen und 

St. Margarethen das Sal^burger ^errschaftsgebiet bis -rur Mndung der 
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Pesnitt und den Hbhen 9!wischen dei let^teren ona dem ^tain^bache". (Op, 
Pelicetti in den "Beitrajen ^ur steirjtsciaen Seschicnte" X, 105J 

Mit den vvechselvollen Geschicken, die im Laufe aer ^ anrhancLe fte ibis auf urs 

tiber fettau ergingen, uns hier besch^ftigen, nrilssen wir verTicnten; 

nur die 3ixasix Baugeschiciate der K i r c n e ist unser -"-ntliei]. 

J^a ist es nun interessant, was man sich fflr ein Urliheil dardber machte in 
"reisen und ^eiten, denen Stylgescnicrate und kiichiiciie Kunst-Arch šologie 

ein e fremde Sache war. Fdr die Geschicntschreibung ^ettaus ist ven iiervor- 
ragender Bedeutung der ^aamelfleiss und die Jmsicht des Ourat-Beneficiatei 

Simon -fovoden, aer Btode von sorgsameit Aaf scnreibung dber1''ttaas flesehi- 
chtt und Benkmaier •rasammenstellte.(Op. ^iese erliegen nan im steiermarki- 

schen , andesarc iive und vmrden dort freudiiohst mir rur i^insicht gevvgihrt.; 
-fieser foisoher legte sich den Oang der ^irchenbau-^eschichte ^ureeht, 

wie folgt. Er^biscbof Arno war der erste j-rbauer /b J?, Luipram verlflngerte 
die Kircne »tum tistlichen 'oraertheil (Gnorj und vssinte diesen ein 846. 
Der Hinteitheil (<VestendeJ stammt aus 1312, eo tugleida die beiden "Meben- 
gange" (Setenschiff e) ents tanden sind mit inren "SpitrgevvOibungei . 
Wenn m^n sich aber den Bau genau ansieht and den Styl der ein^elnen i-estai dr 

theile wtlrdigetf so sind die Schlflsse ilber dae Sasammenvvachsen de s 
aeutigen Kirchen-Organismus denn docn andere. 

1. *on der Kirche Luipram» s (Arno* a/?/)mttehten W0iil nur die -cundamente 
vorhanden sein, dieselben, welche die Mauern des jc t^igen dreitrie iligen 

Schiffes tragen. 

2. Diesos Schiff selbst mit seinem dberhOhten Mittelraume, niedrigen 
Aboeiten, Arcaden-Pfeilern und Bogen bat aasgesprochenen Charakter des' 
romanisehen St^les, kann also aas keiner anderen Zeit als jener des eilft® 

S)der "»filften Janrhundertes herrflhren. --ie Geschicnte Pettaus er rfthlt uns 

jener Zeit von den Angriffen der ungaren, denen 10^2 die Stadt in einer 
gewaltsamen x.inr ahme rum Opfer fiel. -^arnach kam aber Er-^bisc-of Konrad I. 
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von Sal*burg, schloss mit Ungaren ^rieaen ona sicnerte die Stadtjs durch 

die Wiidererbaaujtig des Schlosses and inre HealDefestigung; bei welcher 
Gelegenheit aucn der Umbau der Kirche ^um romanischen dreifaciien Schiffe 

geschehen sein mag ^^ischen 1120 und 1147, wo aucn der j et^ige -^om von 

Marburg und die Sal^burger Kircne von POls in Obersteier, beiue romanische 
Pfeil r-Basiliken, entstunden sein maaoen. filit let-rterer ^irche ergeben si; ia 

manche Vergleichspunkte tu Pettau. ^iesem' Er^bischofe wird j a nachgerahnit,dai 
dass iiim Pettau sehr viel und scusagen das vViederervvachen seiner ^ulturm*. d 
verdankte" ("Cp. Raisp, S. 67«} ^iese rcmanische Kirche (im rundrisse 
durch dunkle Aniage hervorgehobenj war verhaitnissmaasig kur^, von 

Hbhfe imHaup t schiffe, wo sie langgestreo-ite Oberxichter hatte (siehe die 
Zeichnung 3. 125: "Schiff-Arcade mit ji-eam dan Oberlichterndeš ^^filften J aha?. 
hundertes") , in den drei Schilfen flachgedeckt uno. nach Osten mit drei 

Apsiden gew5nlicher halbrunden ^nlage abgeschlossen. in dieser 5estalt 
verblieb die Pettauer Kirche bis ins filnf"eunte Jaurhundert, vuo sia epst 
vergrttssert und dann gew31bt v/urde, 

3. svieder, kbanen wir -inhehnem, »var eine Katastrpx)he dio Veranlassung 

9!um Ombaue. Im Jahre 1396 war die grosse Scnlacht von Mikopolis, in der 
Sultan Bajasid das on ris tliche Heer unter KOnig -igmund vOllig schlug. 

den dadurch ireigewordenen A/eg bentlt^te der Ttlrke ??u weiterem ^ordringen 
gegen den »esten. ""ines seiner Herre fiel an Otei-Briiiark ein und erstflrmte 
x ettau, welches ausgeplttAiert und dann gan^lich niedergebrannt wurde; 
16.0U0 Bewohner sollen ais Gefangene in den Osten fortgeschleppt worden s an. 

(Op. Jlwof: Die ^infaiie der Usmannen in Steiermark; ISittheilungen de o 
hiotorischen Vereines IX. 195. u.s.f.) -^abei muss wohl auch die romaniche 
Stadtpfarrkirche mit ihren flachen Hol»decken eine Beute der lammen g eworden 

sein. Denken wir uns, dass die r4.nwohner Tuerst ihre <Vohhungen vviederher- 
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gerichtet haben, so wird es schon einige Jaiare gebraacnt en, bevor 

sie an ihrer riauptkirche etwas -Aasreichencies thun konntei . So kamen die 
Jahre 1412, 1415 heran, deren Auffso hreibung wir an dem gothiochen GewfiLbe ^ 
des sddlichen Seitenschiffes und dem -^mporen-Anbaa am «estenae der Kirche 

finden. 

V.lr aehen, dass die Pettauer mit einer einfachen ^erstellung es sich 
nicbt gendgen liessen, sondern ihre ^farrkirche dem herrscJienden Style 
entsprechend verbesserten und auch vergrttsserten. <Jer regierende Stj^l 

war damals ebenlg^thische, der mit aen let^ten Jahrhunderten les vier-^ehnten 
Siiculams eben die Ilbhe s einer reinst en Bltttlic ftberschritten hatte. iJam;c h 
veraah man 1415 (oder 1411 »u lesen?; die Seitensciiiffe and auch das 
Mittelschiif an der Stelle der durchgebrannten lalkendecken mit gothischen 
BevvOlben, wobei das let-rtere (Mittelscniff j ruerst bei vveitem Jabner 

gebaut vvurde, so dass die Gew61be desselben und seine neuen krcisrunden 
^berlichter weit ttber den frdheren -bestand emporragten. Zagleich erweiteri e 

man die Ki red e '• esten dui^ch einen dpppelgescnossigen Antau ver 

dem Mittelschiife und die anliegende ^ortset^ung des sttdlichen Seiten- 
sciiiffes 1412* 

Bald darattf - Raisp gibi, onne eine tuelle "u nennen, dafflf da Jatum 
1420 bis 1440 an - folgte «ine Srweiterung des Kirchcnb^ues m 6h Ost«i 

durch Anfilgang eines Langges Lreokten gotnisehen Gnores gan-r nach dem 
allgemeinen Gebrauche jener ^eit, welche an den romanisehen ein - oder 
dreisehiffigen Kirchen die kleinen Altarraume (Apsiden oder Cdor-^uadratej 

entfernte, um langedehnte gothische Chttre (Presbyterien; an ihre Stelle ^u 

setven« 3o gesehah es an den noch romanisehen Pfeiler-Basiliken des Landes, 
am ilome "U Marburg, den ?farrkirch n von Pilrgg, PCl^j Loren^en, Oberv^Bl", 
Aolf sberg xn K Srn t en u.s. w. (Die gothischen finbauten sind am Grrundrisse 
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durch eine stferkere Schraffirung kenntlich gemacht.) 

4« Als dreischiffiger gevvttlbter Bau mit der Emporen—^nlage am estende 
und deia langen gothischen ^resbyteriam am Oa^scJalusse, also faat gan^ 
gothisirt in ihremnSt^lcharakter, hat die Kircne von der Mitte des fJinf- 

^ehnten oahrhundertes bis •'um Tvveiten -Uritte des acht^ehnten ansgeiialtaa . 
Hernach brachte aber cias uaumbeddrfniss und die Lust »a neuen 

^Itarstif tungen d en Anbau von (iier Capellen mit sicn« So entstand JVJ735 
die icx^pielje Capelle des h. rr&n^ a. a ver durch den Stadtricnter Anton P er- 
schohn und den Onormei s ter Martin Xei9r,1774 die St. JJisraas-Capelle und 

1778 die Kreu^ Capelle durch den Stadtpfarrer Gregor Plochel. Jabei erden 

die romani schen Seitenapsiden verschwunden und durcn »vsei dieser ellen- 
bauteh »ur Seite des Presb^teriums ersetrtv/orden sein. "ie Sfacristei e®- 
hielt 1757 "ihre neue Ansicnt". (Op, Povoden, Manuscript im steir. Landes- 
Archive.j 
Lassen wir nun eine kur^e Baub eschrei bon g der Kirche folgem; 

si e kann fflglich beim Sltesten Theile der Gesamrrit-^nlage , beira dreithei- 

ligea Langhause beginnen.Je drei ^feiler schlicht d^uadrater GrundS:2®r. - 
gestalt mit einfachestem Sockel und einem die drei bchiffe und tragen 

die halbkreisfOrmigen Arcaden-^igen mit der ^ochmaujT? des nur 18*10 Meter 
iangen und 3*55 ^ter breiten Mittelscniffes, y,'elch|urpprtlngliGn (d.h. 
am Baue des ^vvttlften Jahrhundertes)iiur 7*75 vis 8 M$ter hoch war und te on e 

enge, echt romanische Oberlicater (von nur 25 Oentimeter reitem Licht- 
durchbruohe ) hatte. Die Bemerkung dieses ursprdnglichen Bcstandes der 

aus solidem Quad3r-Mauerwerk bestehenden Hochmauor und ihrer en s ter m ac ht 

man jet^t ncch fiber dem GevvOlbe und unter den ^flcnern der Soit nschiiže, 
wo Gestalt und I aase der beifoigenden Zeichn-,ng aer "Scniff-arcaden mit 
den Oberiichtern des ?:w01ften J ahrhundertes" abg nommen wurde. Seit dan 
Umbaue vom Beginne aes ftlnf"ehnten Janrhunaertes ist das Mittelschiff 
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bedeutend erhBht und sammt d en Seiten chiffen mifgothisčhen Kreu^gew!SL ben 
mit Rippen eingedeckt vvorden. £ine ConsMje i m sttal ich aiS ei t enschif f e. 
(siehe Pigur) "eigt aaf einem .»appensenildchen das' ^e ^dsciien de.s Baumeisters 

(der nach Raisp Mathias W AND gehcissen von ^wei nacktan Kimdlein 
gehalteft nad eiaar Imsohrlft: "s. paw. hat. lassen.. mapfien. uncc .s 141 5.M 

Sine andere Gonsole in der Hactaburachaft fttart in gothisohen Minuskaln 
aiehier gewisseohderbare Inschrift: "mellifluas« ilms« sir« nos (ter) • 

botus. et« esas." uie neaeren Ofceriicbter der kotnik sini ^undrenster 

wie bei der Spl^burger Kirche in* PBls (firchenschanck" 1877, ^eil. 'ti 
Sr« 10.) , wabrscheinlich einst aucb vtie tu POls mit s ei ng e s et t em steine- 
rnei. Maassvverk versehen. Di. i cnster der Seitensciiiif e iiaben eine dop^B Ite 
Wandlang darchgemaclit; von engscnlit^igen romanischen sind sle vveitere 
gothiscbe, von diesen viieder noch>eiter ausgebrocaene Offnunfen des 

Barockst^les geworden. 
Ui e Seitensobif fe haben eine iObe von. 6*55 ^eter »is "rum Scheitel ihrer 

jet^lgen Gew51be, da-^u eine ungleiche Er eite, (nfirdlich 4 •25 ^eter, sfldL ich 

4-6C leter) • In der Breite des HauptsGjaiff.es le-gt si.eb ^estvtfSrts eine 
doppolglschossige Halle an, in eiden - eschos en durch sechš, ?xeij. er d r^i- 

schiffig gemacht, 13*50 Meter lang, vtelc^e of t enbar in i hreni vbergeschosse 

eines Bet^hores ^weck hatte. Ihre Pfeiler oind scnfin profilirti aber 
-iemlich frei; daš Gapitai-Gesimse mangeit daran; fciner der Schlusssteine 

der noch elden i'.reu-''ripp9n~Gew51be "^eig v em .^pruc^iband, von einem ngel 
gehalten uad darauf die Jahres^ahl 1412, das%tum der Brrichtung dieser 

"alle. ■ :\ , 'v, '. .:v 
An die dem Mittelscbiffe angefdgte Halle legt sicn aavnSrts eine damit 

gleich-reitige Serllngerung des Seitenschiffes an, di« ais Taufcapelleidi ent 
fflr d en Kan« toharuk «r dieser Anbi-uten des-fan^etoten Jaiirhuhaertes 
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m3gen ^eugen die vorstehenden Abbildungen eines iJienst-Capitais vom 

gothischen GevvOlbe des Mittelsuhiffes und (JevvOrbe-Sciriliissstein, vrna- 
mentlrt und mit einem ^eister^eiclien versehen, aus dem nfJrdlichen ^eitennch^ 

ffe« 

Ošten soiiliegst sich, in der Breite des Mittelocniffes geiialten, das 

20*75 '"eter lange ?resbyterium dem Langhause an» Eine Organisation besteht 
aus einerEintiioilang in "luei nahe quadrate GewiJlbej oche and dem Schlusse 
mit filnf Seiten aas dem Achtecke. wurch seine ^Bdehnang wurde die letate 

grosse Erweiterang, des Innenrauiaes der Kirche gevvonnen, die somitax -»ru 

einer iicliten LSnge von 52'75 Meter angewaohsten ist. Grosse ^vveipf6stige 
fen^ter (die bstlichen drei leider vermauert; beleachten es. In den Fenstern 
an der Sfldseite gibt es noch Maasvverke von hfibsc^er ^iechnung; andere 
arehttektonische Detaiis von adeatong fenlen. -uen angeb^uten Japellen 

gann eine besondere Eunsthfthe n^cat "»rugegprociien .verden. ^icnt anin eressaa t 
ist es, 'u bemerken, wie die -aa««" Stadtpraffe, jet''t Domkirciae -tu Marburg 

("Kirchenschmuck"* 1^85, Br* 6.) in ;insicat aus aas urspi-dn^licii roma- 
nisciie Sehiff den Erwei werungsbau des gothibcnen "hores, den ^nbau «^eiar 
?iagel-Capelien, eine ver^andte ^nlage •'ur Pettauer Propstei-Kirche bildet. 

Auoii kann man nicnt tlberoehen, dass trot« der -^asfahrung alier -^augedanken 
in rein nordisciier v/eose. an inr sich. einiges otldl&ndisciie ^u erkennen gibt, 
so 3, der Mangel an Jdneu. dem Bsu-Organismus de?. Gotteshauses a ge- 

sciilossenen 'ihurme und dessen separirte Aufst,eliang in eini^er i2ntfernung 
von der ^estfiacade, dami die randbogigen Oberiicater des Miitelscbfffes, 

die wir an gothisciien Eaaten in I tali en und an einem /on I tali en aus 

inspirirten Baue, der Donimicanerkirche »u freisach, entdeckcn- 
Wir kommen nun aaf die Ausstattung der Kirche, und heben mit einer K]a ge 

ftb®r 4811 A0«'in« eines der interess^mesten Sttloke der ur 
sprttngliohen Mnrichtunge, n^iod de. gotdiaodon 'iabern^eL les 
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sogenaanten S^craments-Hflasciieiis an der Aand Evangelienseite des 
Hochaltares. Bischof Jakob I'n5erlein,der 1617 hieher kam, visi tiren, and 

^t^ar in keinrr dieser Art SchOpf ungen gdnstigen Mission ( 4&x^jexs2^ xjexx>- 

da er'sie n^hder kirchliolien Vorachrift ab-ruschaffen ha ttej, konm e dcch 
nicht umhin, di . SchSnheit dieses Sacraments-iia^>i-;cbens in der Ausfilirli- 

clien Schilderung aeincs visitations-reiundes 'U rtonaen, and schrelb t 
davon, d^ss lier dao hh. Sacrament aufbevvahrt vverde " a cornu altar is s ummi 
iexterc in taberm culo jecentissimo, exteriu3 sculptis imagnitas in auratis 

us^ae ad niadiam ohori fornicem, deindes picturis uaq.ue a^i sapremitat em 

fornicis exornatam, interius rabeo holoserico decentissizne circamvestitum." 
i^esungeachtet voll^og dor Bischof die Vorschrift der (nicht nordisch- 

gotbische u, Bonciernj rOmischen Kirciae and befahl, es »a erset-^en darch 

einen Aitar- Tabernakel "ligneo fabrefacto rotundo ... inaariito depicto" 
nach aassen, nach innen aber mit rother Seide verkleidet, der uann das 

Conopeam aach erhalte ("qaod papillionibas omnium coloram, pro diversitate 
temporibaa mutandis, instrmatar"; and dessen Schidssel vergoldet sei. 

JJcbei jshjs vvusste er aas ^Itertham and die KunstschOnheit respectl ren und 

vorordnete, daos das Sacraments-ESlasciien (niciit wie er andersvvo aaftrug, veiv 
maaert and ^erstttrt warde) erhalten bleibe - " ob majaš ecclesiae o rna- 
mentam".{Op,Visi tationsprotokoll im ^eckaaer Ordinariatsarchive.) 

•^eidei kam eine ^eit, vvo einer ?flckt?ichtslosen Neaerangssacht dieses erh- 

wilrdige Gebilde aaf dem Vege war and vernichtet warde|vvie Povoden berichtet, 

hatma man das " mit allerley heiligen Bildnissen ge^ierte hocftaafgeihflrmte 
BehSltniss. .• • abgetragen 1809 - der Kircte ihr schftns'ues ^enkrnal" . (Op. 
Manascript in steirem. Landesarchive.) 
In det-Nachbarschaft dieses veriorenen Kanstschat^es ist nocn erbaten 

die Saoristei- Mre mit ihrem prachtigen Beschltge von lackeln% eln. 
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Schloss und TinJtrklopfer gotnischen St^les, /Siehe Abbildung vorL^e Seite./ 

Die Stadtpfarrkirche ^ettau, MjJer 'TirchensciBnmck", 1884, SiT . 
Jahrgang., Nr. 11, S.125- 1>3, iig. S. .125,, 127, 123, 131, . 

Der beete 
aind wohl 

Clell der noch erhalten rnittelalterlichen Kircheneinradituu^f,^.. 
die gcthiRChenv^Jiorstttiilei iia Presb^terium. Sie tragen di^ 

»Tahres^ahl 1446; .sind also gleich nach dem Aabaafe des uhores an^sf ertigt 

vvor^en. Zu.belden Seiten des Ciacres aufgestellt, ^it^e 

an einer hohen .-^flcklehne, die mit einer fotlaafenden baldachinar tlg vorra- 

genc en KrOnizng endigt, vvSnrend vor den—'it^en di_ Brastangs«. xid m it 
dem KnieBchžlinel sich hin^teht. 

iJie Ver^ierung des Stjr.verkes bes-i,eiit na.r in arenitektonisciren I'braen, n^m- 
lich in Massvverk—^lendungen an der Brdstung, Hinterwand und durciibrochenem 

?4aaswerke mit krabbenbeset^ten iSiijE Giebelbogen (einer cnaraktfr.istisohen 
Vereinigung von ^ogen und ^iebelstflckSn) sammt xii ^iilen daneben an der 

fortlaufenden KrSnang; d o achwieriger Gebiet einerLebendigeren freiren 
Decoratino mit eAtwickeltem Lauvverke oder ^igurea ward vom hand ;erkliehen 

Meister der frestttiale vor ichtig vermeiden. .""ieses Stutilwerk i s t Jf^brigens das 

nervorragendste, vvelches lie ^othik unp in yteiermark iiinterlassen hat. 
In dem durch ein ^isengitter ^ur Capelle abgesonderten .vestlicnen -^nde der 

sftilicnen Abseite jeija steht ein Steinpitar mit einem seiir interes anten 
mittelalterlichen Altar-Aufsat^e, dem wir einige Worte vvidmen iaissen. i^r 
ist ein »erk ^weier Ver^ahiedenen Seiten una Meister, ein Mal.verk ohne 

Sculptur una vereinigt auf seinem versehied-nen Tiieilen und rl^chen rehn 
Gem^lde. Frhat Ober ein r niedrigen Stufe (Piedrellpj arei gleich grošse 
Hol*tafelfelder, naoh oben gleich hooft i. gesctoelttea Spitibegen sesobl,*. 
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iiiese drei ^elder stehen fest; aber die GeitlicJaen iaaben eine dberlug e 
von te^e^licnen -clClgeln, deren einer an beiaen Seiten bemalt ist« ^ind 

diese -tltlgel getiffnet, dann sieiat man folgende -"^rstellungen (siehe u mstehen- 
de Orientirungs^eicnnangj: JMitten !• den Tod Aiariens, links 2« den h. 
riieron^mas, ein etrahlendes dcv. auf der Brust, ein Kirchenmodeil and ein 
aufgeschl^genes Bacil in den Htnden; rechts (^; dcn n, ^arcus mit aem kieinaai 

gcflilgelten LOa n, Jer auf seinem Bache Itegt. Aaf der Rdckseite des ein r 
l^ltlgels ^eigt sich ^iiristus am-^rea^e ^vviscnen Jiaria una Johannes; ^jcx dic 

Riicjseite des anderen FlJlgels ist leere Brett,vand, ainter den ^ lilgein er- 
sciieinen 'vvei gl ich grosse ^elder (4 and 5j ait ien Bildern aes ri. 

Nikulaas and des Franciscue" Alle diese abgescnilderten Siider sind 
eines einheitlichen ^Iteren Gharakters undaoffallend vervvandter inalvveise m t 

dea von nofrath v. ^itelberger gewiirdigten vor^dlglicnaten alten iafelgem^ile 

StoiermarkD, dem Gra^er "aof oratoriumsbiide" (r,Kirchen3cnmackMil862> 'j.83) ; 
bemerken wir an ein paar i iguren das stark rttt-iiscae Oarnit, die eigen- 
th^alich Tasaminenfekniffenen -"agen a.s.w.Ja sie fl^isen noch deatiicner 
aof eine Scdulung ihres ^eister in Italien nin, die Hofrath v. iiiteiberger 

beim Gra^er Biide iiervorgeiioben nat. Ss erinnern an jene sildlicnen 

Manieren (Muranecen von /eaedig ?) t,B. die rotiien -^ngei, zelene die 

iaeie Mariens -rum Himmel tragen, am n« Patrone aer Lagun ena t aa t um den 
anderen^ igaren die 3teiiang and Haltang , ja aas gan^e iirrangement eines 

"Feider-Aitares" des italieniscn-gotaiscijtn 'Jegansat^es ^am nonaiiclien 

"^Idgei-Aitare." C-^ie ^«ei jetrt bevveiicn aa ^eitennteile /2 und 5/ iassen 
sioh aoer dem Mittel theiie /1/ aacn gar nicnt ais rtirkiiche Fi% el ordentli ch 

scniiesaen.) .Vir massen nacn der Vervvaadschaft mit dem Gra^er Jombiide 
von 1457 scniies-en, das^ aacn diese J-neile des Pettauer Altarv?eickes in 
der Mitte des fiinf^ehnten Jabrhunderšes gemalt warden in Italien ein« 
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i tal i eni sch-go t Jai scfa eai elaer-^ltar* im sechr-ehnten Janrhunderte erst wur en 

bbx 3ie -u einem jb±* nordischen ^Itar-Aufsafe in die gegenvvtrtige F.orm 
gebracnt und mit onderen GemUlden erg&nTt. erhielten eie die n«ciiste,h ni en 
g-ano: anaers gearteten kaiereien, >iem4-ich trockene, atamp* coiorirte 

Macnvverke deutschen ittriti Maihandv»orkes von it?i2, Welcne Jahrea-ahl aat" dar 
^redella (6j erscheint »agisich mit der -uarsteliung "■•»eter -^ngei, iie d as 
Veronicatach haltea. , 

Ausser der Predeli (&i ^ieht man auf der iidlcksc-.te des Altares. difese 

spatera Gemaiaeleistungen, and «war die Matter dotles i.imi tt.en aom u. 
Marcu s and nieron^mus, axso -asteliangen, ai e, oiineiiin ^om fr&ierea Kaie r 

schon vorne gemait «area, aber daram gerade das Frdner and oudter recht 
aeaoiicn vor ^ugen šteli en. Cbersenen wir n.icat, dass aaf der i=.f el. vjsI qjie 

den n. i ranci^cas vorsteiit, wenn wir nicdt irren, iieataarationa-Inschr^t en 

einer spateren Seit vorkommeii. ^an liesst da: "lo05 Michael -aaer - 
/rancisci .. praeder aofi..In vnteren .loster.. ^nter Meuner .ae o. Jer^n. 
Unter dem dbrigen *iobiiiare de^Kirche macden wir namhaft em *eixei, 
Anbetang der drei h. KBnige. et^a aus deasech^ mnten Jadrhanderte, Jet^t 
dem Auf sat'e eines sptteren ^.tares exnverleibt, dann emen gro^sen me^al 3f> tt 

en Hfingel eucnter ^ senr reioh geformt, aucii aas dem sečnje anten anr. an e •- e, 
endlichdie schon im "Kirchenscbmuck" beschriebeifc siiberneMonstranse 

de- gieicnen vor^enannten ^eit (slede diesen ,Jadrgang S. •'eniger 

gggfSIŽSl 

Krearbild, von .onsiedler 1833 gemalt, von wahrhaft religiOs^r Empfindun: , 

verdient dagegen eine wfi.rdige Stelle in der Kirchet als es let^nin eben^tt 
finden war« Line bei ans sel t en-c '-irchen^ierde. ist das schBne Marmorpavi. ent 

vom Pettauer fiathsbdrger Anton Karen*! 1590'betgeschafft. In neaester 
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Zeit eriiielt da Innere der Kirche eine decorative BSjijalung darcii den im 
Unterlande viel beschaftigen Italiener Fantoni, aie im ganjen t ar nicnt 

Clbel ist, von der fehlernaften Ptlhrung der -arduren an einigen Stellen und 
dem leidigen anj.-emaitenMaastferke, den aofgemalt en ArcJaltectur—Mo ti ven, 

deren i-ortlasjen doca so nahegelesen aStte, abgesenen. "Ein Bau.verk wie 
diese Stad tkirciie kann anmOglich "am ^indrillckE eine-s einliei tlichen Cisara- 
k ter s eriaoben .verd en; eine AnsammLange der BeitrSge vieler ?'eL ten iffirkl: 

am betsten, vvenn j edem Besiandtiaeile so gu.t al s thunlich sei -aecht wider— 

fžLdr L* 
Ui ^ Stadtpfurrkirche 'fetta-i, (Scialass), "Der Ki rch aisckoar: k" 

1364, tvJanrgang, Hr. 12, S. 142-145-, ^ig.S, 143f 1U. 

jJH-s GenA-lae jmn: "Giiristas am Krea^e" in Petiau, veja Jgsef .vonsiedler« 

"Josef Woilsiedler,,, Jer Kircheaschmuck, 1901, XXXH Jahrgaag, ilr«7 

Za ptujsko župnijo pa pride v poštev vprašanje: katera cerkev je "bila 

prvtna župnijska cerkev? 9o analogiji moramo sklepati, da sv. Ožbald 

pred mestom« Petron župnijske cerkve se nam imenjuje Šele 1. 1617« Kakor 
drugod, se je še le v teku 15. stoletja, bržčas proti koncu, mesto Ptuj 
izločilo i"; cele župnije in tvorilo "a se svojo župnijo. Župnik,,ki je 

prej bival pri Sv. Ožbaldu, se je preselil v mesto, pri prvotni župniji 

pa je nastavil svojega namestnika, vikarja, ki je oskrboval ceJb župnijo 

i^ven mesta. 
M. Ljubša: Zemljepisni razvoj župnij v pražupnijah Ptuj, Velika 

Nedelja in Radgona. 

ČZH. XX. 1925. str. 2. 
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Med znanimi is±i in signiranimi deli prvih trideset let 18. stoletja 
na Slovenskem Štajerskem Zilipa Karla Laubittanna oltarna sliki 
(kapela sv. Frančiška v Ptujti 1733) • 

Franj o Šijanec: Slikar Prane Mihael Strauss, 
ČZN. XXVII. 1932. str. 6. 

... Kot dobrotnika in podpiratelja omenja dovodna tudi F. Raisp v svojem 

delu "Pettau, Steiermarks ftlteste Stadt. Graz 1858". Pri opisu cerkve 

sv. Jurija (str. 22) pravi, da je stroške za gotski portal, ki ga je 1840 
izdelal domači stavbenik Jane-^ Pahr, kril Simon Povoden, "Za Ptuj tako 
zelo zasluženi duhovnik in zgodovinar." ....... 

Da je 100 f1. daroval za glavni oltar mestne župne oeekve V Ptuju, čitaD o 
v rokopisu "Collect^nea etc. ArchiparoohiaMs Ecolesiae Poetoviae" (str. 

121), ki se hrani v knjižnici ptujske proštije. 
Viktor Skrabar: Simon Povoden (1753- 1841.) 

ČZN. XXVIII. 1933. str. 217. 

France Štele: Umetnostna zgodovina v Ptuju po vojni. , 3» Gotski 
oltar i* proštijske cerkve. 

ČZN. XXVIII. 1933. str. 241. 
1> 

Župna cerkev omenjena leta 850, kraj, kjer je stala pa ni točno 

določen. Hauptman Jurij ( farni namesfctlik pri sv. Martini v Haidini 

v svojim časopisi leta 1582 ") pravi, da je bila najbrž v predmestju 

Kaniži, tam, kjer stoji zdaj podružnica sv. Ožbalta. Tako se tudi ne ne 
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Med Tnanimi in signiranimi deli prvih trideset let 18. stoletja 
na Slovenskem Štajerskem Filipa Karla laab»anna oltarni sliksi 

C k apela sv. Frančiška v ^taju 17:53). 

franjo Šijanec: Slikar Franc Mihael Strauss, 

ČZN• XXVII. 1932. str. 6. 

... Kot dobrotnika in podpiratelja omenja Fovodna tudi F, Jiaisp v svojem 

delu "Pettau, Pteiermarks ftlteste Stadt. Gra^ l858,,• Pri opisu cerkve 

sv. Jurija (str. 22) pravi, da je stroške ^a gotski portal, ki ga je 1840 
izdelal domači stavbenik Jane1*: Fahr, kril Simon Povoden, Ptuj tako 
•?elo ^aslttženi duhovnik in zgodovinar."  

^a je 100 fl, daroval za glavni oltar mestne župne cerkve V Ptuju, čitato 
v rokopisu "Collect^nea etc. Archiparochialis Scclesiae Poetoviae'' (str. 

121), ki se hrani v knjižnici ptujske proštije. 
Viktor Skrabar: Simon Povoden (1753- 1841.) 

ČZN, XXVIII. 1933. str. 217. 

France Štele: Umetnostna zgodovina v Ptuju po vojni. , 3. Gotski 

oltar i"' proštijske ce kve. 
ČZN. XXVIII. 1933. str. 241. 



46. 

kdaj Je bila sezidana in katera je bila nekdanja škofovska cerkev. 

Pripovedujejo pa , da je na mestu sedanje mestne župne cerkve stal tempelj 

poganskega boga Herkulesa. Tempelj so v času Konstantina Velikega spremenilj 

v cerkev. Nekateri celo trdijo, da je srednji del današnje cerkve še 

zidovje tistega templja. Prednji in zadnji del sta pozneje prizidana. Cerkev 

nosi letnico 1312. 

J. Muršec: Sv, ViSitorin, ptujski škof ino mučenik. 
Drobtmce sa leto 13^3. 5 Leto III.,1848, str, 11-12 
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PTUJ - proštija 

"^rednja stran pritličja fežžM empore je bog ato okrašena s prislonjes 

niini poligonalniroi stebri s kapiteli, v oglin t a konzole in baldahimi 

nad njini. V oglih maske z listi, ki rastejo iz čela in iz ust.Blizu 

tipa V drugea kotu le ve, ki iu raste ust trta s tankimi 

listi. Kapitela sredi*jih dveh soebrov kažeta naturalistično na čašo po= 

lože^e vejice s cvetovi ali listi. Venec rozet spominja kar malo na ka= 

pitelje loka v juž. steni minor. c. 

Dobra arhitektura poznega 14.stol. 

-Štele, IV.A.5.7.1947,str. 9 

Slekovec: str.5^ si (Kirchenschmuck 18m) krajša kot sedanja? 
Janisch str.454 ff kor 1512 erbaut durch Baumeister Mathias Vvind, prezbit 
1420-40 /cf r /3 ] 
1616 -^et^r Schiffer freske.^lika sv.Jurija v vel.oltarju njegova. 1 bar 
graško delo 1816.^0x^6 klopi 1446.Gotski oltar 1^12.Glavni portal 1840 
na račun S.Aovodna zidar Johaim Fahr. - 
Slike v zakristiji darovane 1752-55 od nadškof.salzburškega grofa ^eslie 
Ptuju, Attemsa v V.urber^u, barona oškona v 'onrborgu. 
Stolp nekdaj v mestni posesti kot otazovalni.1.1792 izročen v celoti 
cerkvi.Sezidan bržkone'v 16. stol. z ostalimi utrdbami. 

Štele, LXVIII, zadaj. 
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Obnavljajo zunanJščino.Omet odbit na vsi Juž.steni z izjemo prezbiterija. 

V steni spodaj Jasni dve stavbM periodi, ki Ju markira na JO cm desno od 

stranskega vhoda od vrha do tal segajoči iz rezanega kamna zidani ogel, ki 

pripada desnemu (vhh) Južne stranske ladje in se krstna kapela Jasno iz»= 

raza kot pirzidek in podaljšek porti zahodu. 

Bazilikami zid nad pultno streho kaže enotno strukturo do prezbiterija, kjer 

se kaže zopet iz rezanega kamna zgrajen ogel pripadajoč prezbiteriju in vse 

kaže, da Je bazilikalni povišek Južne stene mlajši od prezbiterija, ki bi 

po višini presegel dotedanjo ladjo. 

otele, XXIVA, 25.5.1968, 70% 


