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In Anse m les c il. c t1 tyl ; i i jiest ircue ai< acaonote anu Uier. w</ru.ig= 

ste des -andes, and wanrsc aeinlich aac i a it einzige i m :aiderreic.i.e9 vveicae 

ir Inneren ein so r^acdt vclles ^acrament aauac i j en aas iill* enL>4^j.n ^afza'weisen 
iat. ^iese mer.k urai^re aaarn mal es l^itteiaiters tiyt in iraaeren /»eiten 
darch anverctandige -^esta Ai irungen in i> in-r Altert iaau.icakei t sear viei ge= 

litten, wurde arer in nrasten ^eit aro i aen cifer ona aie O^fer, ja sogar 

aarcn eigene -andanl« ung des fcefceniarti^en ^errn ^lardecaants Vincenz Voak 
and ^errn Johann To rivnikar »ieder hergeatelit* 

Lx ^-L • i O o LX • J} ' -i* O v <jn i • • o O • ^ "Lci • 
i< i/ 

■Oieses einer spateren ^au eriode angedorige ^ebaude dient noca jetzt ais Pjfarr 

kircde* i)ie -^-riche liegt in der iiiitte des Jorfes aaf einer Aniaode« 
Sie besitzt ein iaittelschiff and zvsei aurch drei '•'feilerpaare abge^rerutzte 
ueitensciiiffe von gliecher .iotie mit er3tereni*-i>er gegen die Ajcenricntong des 

Schiffes etwas nacii links sich neigende Cdor, ist am aie^reite der am Abaciilase 

der Setienscdiffe befindlichen oeitenaltšre abgesetzt scmnaler, and vom Lčtng« 

haase daich der. dfclichen Scheidebogen getrennt, anter welcneni linkseits die 

Aanzel angebracht ist. -Der v;horabscnlass «ira ven drei Acdtecksseiten gebildet 
and liegt am eine 3tafe h^her las das Pflaster vor dem Comiiianion - Gitter* 

Das reiche uerippe der Gowolbe im Schiffe veriief arsprongllcb anmittelbiir an 

den ^chaften der cannelirten ^feiler, anu sammelte sioia den ^eitenmaaern a= 

ber den sogenannten Ijiensten( Garttragern) , vvelciae aurcii aie veracaiedenarti- 

geten Figaren gebildet vvarden. iiamentlich in Masikcnor sina samatiicde i)ien= 

ste, ^rastbilder von singenden oder sonst masicirenden ^iannern* 
Im Scheitel bedecken mit sjmtoliscnen iiasreliefs verzierte.Sculasssteine die 
Knotenpankte des 'i-ip lennetzes. 

^ie * leder zvoisehen den Gevvolbri )pen ( Ka en) so wie die &.brigen Maaerflacnen 

sollen nach angaben des er^ten Copcrators der -farre, "errn Jonann .o^rivnikar 

mil f ratz ennai t en, ja se j. t t anstossigen iildern ^..emalt gewesen sein, and war= 
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den scnon fruher atertuncht, welche iunciie 3ic-x jeaocii vsieder abblatvrte, and 
dle alte Malerei theilwei8e wieder ansicntig vveraen liess, bis man bei der jung 
sten v»estauration dieselbe ganz abgekratzt una darcn dir Halbaankle oteinfarbe 
ersetzt hat. 

■^as reiche fiip enneta e%ihalt der urandriss der .vriche nicnt, indem es bei mGi = 

n«m beschrakkten Aafenthalt von mir nicht genau auigenommen «erden konnte. 

i>e m ^randrisse ist noch ferners za entneUmen, aass nar ein Jit^onaler aasserer 

Strebepfeiler an dem rechtseitigen iicke des -u^nghaases n^cušt dem x5etoiiore, so 

wie am viaore selbst, ona dessen poi^gonaien Abscalass, noch secns solcne meiir= 

fach etagirt and mit ^/esimsen, Giebeln a.dgl« ^esc imilckte Pf eiler vorkomiien. 

i)ie Schmiege des ''ortkls an der nordwestliCiien Giec^elfurnt ist mit Stabvverk 
bekleidet, vvelches sich in der ^rcfnang iortsetzt. bber demselDen ist, wie ne= 

ben gezeichiet, in elnem -^teine der uiebelmaaer die Janreszanli 1497 einfach 
i^mrahmet, deatlich eingehaaen( slika 31.4.) 

"ber dem linken ^reazesarm erhebt sich der in seiner ontersten ebenfalla goti= 
schen libervv&lbten -^tage als Sakrlstei dienende Thara im massigem Vierecke,wel= 

ches iiber dem ^acasaume in das ^cntek hinacer gefifirt erscneint. oeine ""eda- 

chong ist eine ganz unoassende apel. 
jjie hohen /^enster im Schiffe and Chor sina von anten aai ca 1 .-{lafter aoch 

vermaaert and in dieser ^ermaaeran, mit von aassen nocn siciitoaren Scui93S= 

scharten versehen 'A'orden, '.vas d^rauf iiinzadeaten scaeint, dass u.ie ii-riciie za= 

gleich ein 'ertheidigangs ^Itz aer ^emeinde ^e^en die in der vorzeit hiiafigen 

Einfalle der iarken war. 

Sle sind iarch zwei 'iosten in drei Theile ^eteilt, and beza-licd iiirer iallan= 
gen in fi^ar 5 dargestellt. -^as aier neben ^ezelcimete beiinaet sich im links= 
s ei t i gen -^anghaase. 
Die /erglajD-sang der ffenster in den i'allan^en ist iaroig, 2wi^3c.ien den 'lesten 

weiss, jedoch nicht mehr original, .-onaern aas der jangsten^eit. In iigar 6 
and 7« ist aach das in den iJiittaeilarj^en des nist.^er. iarrain von ^errn 

■t f arrer "ietzinger ervv^iiante Sacramentshaasi-aen aas Elfenbein ab^eblldet, wel= 
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che linksseits von Hochaltare -^eaufs vermehrter otabiiitat adt dem Arnitrave 

in die ^hormaaer verset^t worden ist» ^ 
JEin Piedest^a mit fdnf Stofen tragt ein ausser der Mitte der obersten Stufen- 

breite, gedr^cktes Dfellercnen, mit (iuadratiscaen iJusse und ^eckel, vveiciaes im 

Schafte in ein Achteck \lbergeht.!%er diesem liegt der mit einem rJnde in die OHor 

mauer versetate Architrav, auf vveichem die erste Etage des Thiirmchens lasstfde- 

ren iicri?.ontalschnitt nach der Linie A B in x'igur^! dargestellt ersciieint. iJer 

innere Holilraam ist von drei weiten ndt eisernela, Gittern verscaiossen, wovon 

das vordere als Ti^žirmchen sicn offnen und mittels eines aitdeatscnen itiegel= 
schlosses versperren lasst« i^ieser -tnei! war zur Aufnaiime des lociivvdrdi^eten 

bestimmt. i^erzeit aient er zarAufbewa:irung der neixi0en Cle. 

Die zweite ^-tage des Thtirmchens ist um MiTcntigKeit der Zinnenkronung der er- 
steren abgesetzt schmaler, vveiciier die a^ritte in CJlexcner Art una ^eise iul&t, 

und aus deren -iebeln sich enaiich die an den Kanten mit Kncrren oesetzte 
mit einer Blume bekro^nte pyramidale S^iize entwikelt, vveiciie den ganzen Bau 

D±6°^ lung * d e i' ii^enster, die urs^rongiiciae estalt der -ieiier» die aer Be = 
scareitung nach sich in abenteueriichen Cai^cataren er^enenae ^ierex. so wxe 

der im letzterv^;hnten Lonumente h&ufig angewendete ^escaweil Le M 

(« ^selnicken) bestitigen in aar iau.eitb.sti^gl das IS . Jahrli) 
uud dem fruher erwahBten St»ine ob det ''ortaie, »olar ide ^Iteste, mit der 

( ) Jahreszahl 1474 una der gotisob lateinisoben Sandscanlt v rex clo 

riae( christi) veni oamsanota fide^iesima tua paoe Amen.' versenen, oa 10 Oen- 
uatner sohj.ere Glooke sorioht, ^elohe »eit den altesten Zeiten in Sinne ibrer 
Aufschrift als Sterb, locke gelautet uvird. 

Slike št.5 : tloris cerkve 
»• H 4 : letnica nad portalom 
w " 5 * okno v koru 

- 6.7.= zakramentalna hiSioa MuZH, VII, 1662: Kirctte ot.Hupert ia Be= 
zirke žiassenfuss, von Joseph reiniiiUller« 
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Die Sacra^enihuuschen ist aus Elfenbein angefertigt. Ein Piea^stal von fanf 

otufen tragt ein ^usser der i^itte der operen Stu|enbreite gerucKtes Pfeiler- 

chen, vvelchee im ochafte in ein ^check abergent.^ber cliesem li e^t der 

Ende in die Chormauer versetste ^rciitrav, auf welcnem die erste itage des Thanc 
chens ruhetf -^as J-abernakel i t r^ach drei ^eiten of±en#jedoch iiiit Gitt^rn ge- 

schlossen, davon das ^ordere za. offnen ist. ^as vveitere Stockvverk verjungt sich 

um diež^nnenbekronung des labernakels, eben so das dritte gegenaber dem zwei= 

ten and aus dessen Giebeln eraelt sicn aie vierseitige mil. Knorren besetzte 
and mit einer Kreazbiume absciliessende Spitze.C M^d.CC.VI.lbfi.) 
Sjika: 5* sakramentalna MDZK: XV, 1670: str.CL: iias oacrameninauscnen in den 

hišica« gotiscben Crzcnen, vcndr.^arl Fronaer« 

An historischen oder gar kansthistoriscaen baadenkmaien aas frttneren Jaarnun= 
derten ist Krain ein aaffalend armes Land. Ganz besonaer gi^it dies von kunst= 
hi torisch denkwQ.rdigen Objecten aas dem Mitteiaiter. uie romaniscne ^.aaperiode 

hat in i-rain nar Susserst sp&riiche neste ainteriassen. inre oparen lassen sich 

kaam in ki chlichen Baaten verfolgen von porianen gar nicnt za reden, uer Kar= 

ner za trebeino bei j»aGsenfass and die x>oppelcapelie in der Stadt Btein dflrften 
so ziemlich die einzigen Vertreter dieses Stj les in ^rain sein. Allenfalla wird 

dann and wann aach die Bt. Georgs - Capelle auf dem L&ibacher Scalossberge als 
demseiben angehBrig genannt, doch sini es nur einige wenige Formen, die vielleich 

daran erinnern. ^ie Capelle genftrt httcastens der"b"ergan^szeit an. Zvveifeilos 
ist die romanische - auperiode aach an ^Irain nicht spirlos vorSibergegangen, aliein 

die vvenigen romanischen ^auten, die das Mitteialter ilberdauert riatten, sind 
entweder der ^ngunst der ^eiten wShrend der Iftrkenkz^iege oder dem UnverstSLnd= 

nisse der Neuzeit zum Opfer gefallen. So waren zam eispiel einstens zweifellos 
romanisch die ^ireden von ^renovitz, Slavina und Vrem, aiiein sie vvurden nach= 
weislich in den Jahren 1625, 1636 und 16^0 um^ebaat. iJassexbe gesc.iah mit der 

im Jahre 1524 flbrigens uner aach so ion der JJbergan^szeit angeaOren^en ivirche 
von Scharfenberg ob —atsc iac i an der ^ave. '-'rs Ji^n^icia romanisun uftrften aach 
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Kircnen von Areffen{ unterkrain) and Jene von Altenmarkt bei Laas( Innerkrain) 

gewesen sein ar. denen sich jedoch bis aui unsere Zeit nicnt einmal Šmaren roma= 

niscaer Are ai t ©k tur oder Ornairentik er lalten haben. 
•Oie vvenigen abrigen mitt^lalte - liciien audenkmaie ^rains geaOren aasnaiimsios 

dem gotiscaen, und zvardetii spiit gotisc ien ..aast^ie an. Inre ntstehunc failt 

7.u.m iheile in die let^ten Jairssehnte des ausgeaenden Mittelčiters, zam grOsseren 
Theile aber sogar erst in den ' eginn der ^euzeit, also in eine Zeitperiode, in 
welcaer der gotisehe ^tyl im westiichen und mittleren £aropa senon ifingst seine 
grossarti sten -^ri imohe gefeiert iat.Za den Ultesten aieser spat - ^otiscaen 

Baudekmale ^rain ^Shlt die ^loster rirctie des ^artaSuser ordens 'leteriach in 
Unterksain. Ahre - ormen geaSren noc i vielfaca deit rčin ^otiscaen . u.nstgescamacke 
an« A,aciriweislich i'?t dieser sc 5ne Bau z^iscien 1410 ona 1420 vollendet vvorden. 

i>ie KarhtSuse Pleteriach ist eine Stiftung des Uillier ^rafen ^ermann II« 
Alle anderen gotisčden Baudenkmale ^-rains geačren erst dem Aas^ange des 15. ode 

der ersten iižLLfte des Ib.JaHrh an. JJiese verUcLltnissmassig so spate Aasbreitang 
des gotiscaen St^les in rain ist Jedenfalls eine aaffallenue Lrscaeinung, am so 

auffailender, als ja bekanntlicii der -rainer vo jeher bemdiiit war, seine glfiubigen 
Sinn durch Erricntung von so 5nen, zahlreiciien una, soweit es seine u.r2.fte 
liessen, auca stattlicnen -irchen zu bethatigen. 

Der Bau aller noch gegenw§rtig erlaaltenen gotiscuen Kirciien in 'rain gerade mit 

der Srgsten liirkennota zusammenfSllt. So wurden erbaut: Im Jaiire 14b2 di .ir- 

che von Vigaon bei 2irknitz, im Jahre jene von Crainburg, im Jčtnre 1495 die Kir= 

che von Ehrengruben bei -rainbarg, im Jaiire 1497 die Jircaen von St. Huprecht 
und RudoJphswerth unl im Jaare 1500 die Kircaen von •»•'■admannsdorf und iaselbach 

bei Gurkfeld u.a. In der ersten aMlfte des Ib.Jaiirfi. ents anden: im J^ire 1520 

die -^irc ie von Fiacdoflack, 1524 die Cirche in "'ra reče, 1532 die Kircfte von 
^radilče bei .:gg und im Jahre 1548 die Circae in Dvor bei illicngratz. 
dnter allen diesen gotice en J auvver en nimmt uie Cirche von St. Kupert lainsiciit 
lioh ihrer ktlnstlerischen Sc ifinc eit unbestreitbar weitaas den alierersten .tang 
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Aucn hinsichtli. h ihrer -rfisse steht sie nar vveni^en, vielleic it nur der Circne 

von K.rainbarg nacii. Sie d3rfte za-leich aacu aie einzl^e i rains sein, 

iie ihre arpsrflngliche Form fast ganz ionveržindert bis auf ansere lage bewadrt 

hat. Im i-inblicke daruaf and die Srw&gang der oeitenheit der gotisciien Baaten in 

^-rain i?t es ein sear lobenswert les eginnen gewesen, dass die iiircaenvorsteoang 

vor einigen «Ja'aren den -ntsc iluss fasste, an die "estaurirang dieses scnOnen 

Gotteste pes zagehen. Cein i reana der heiniatlicaen Kuna t wird Anstand nehmen, 

dem gegenwSrtigen ^farrer von Sanct Hu recht .ei^n ixx Mervec dafdlr die vollste 
Anerkennan6 za ^ollen. 

2ar oesc-iiohte der ^ 1 ro e. 

i^ie -Cfarre ^t. ;uorecht ±xxgtzflhlt 300 Seeln. Seine darcavvegs ^emauerten 

Hduser and Hfiusc ien iaben ~ici im Laafe der Zeit im losem uarcaeinander um die 

stattliche, weit ttber die bene hin siciat are Circne grappirt. 
Uie ^farre 31. -^a rec ut ge 6rt za den š.ltesten im .itinde« 

In den drkunden erpcaeint sie sc on im Jahre 1162 ona zwar onter dem Namen " 
" Sancti Ruoerti zn Grailach". Selbstve standlich war sie damal viel grflsser, 

als sie es heat^atoge ist, und zaiilt zaien reio.ieren 'farren ^rains. iiies 
^eht aas einem ^farrverzeic misse aervor, das im Jahre 1370 der ^atriarcn von 

A^aileJ^j za dessen Srz*^orcngel ja beRanniiiicii "uacii vzain ^e-iOrte^ anferiigen 
liess. Um fčlr die ^eoartirang des paprstlichen Zehents eine zvveckentsprecaende 

Basis za gevvinnen, liess nanlich die -Closter and Pfarren seiner KrzdiOcese 

nach ihrem Kinkommen einsc ifitzen. Die dberaas reiciie Cisterce Sittich nimmt in 
diesem Verzeicmisse selbrtversicl dlich den ersicn -.ang ein« oie warde mit ei- 

ner i eitragsciaote von 100 Mark belegt. Jnter den pfarren aber steat die T^farre 

St. ■c eter bei Laibac:i mit einem ^e lartirangsbeitrag von 60 Mark obenan. An zwei= 

ter Stelle finden wir Iiechoflack mit 46 Mark, an dritter Mannsbarg and St.^eit 

bei ^itticii mit 30 A^ark, an vierter St.^rtin bei -rainbarg mit 25 ^ark, an 
Mnften Stein mit 22 Mark und an sechster St. Hupreciit mit 20 Mark.Sie wurde 
hinsichtlich ihres Beitrages der grossen and re^cden Abtei Lanastrass und der 

die ganze Wocaein umfassenden Veldeser errscnaft der i:rixener BischOfe gleicli- 
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gestellt. Sie ghttrte somit damals sa. den grflssten ^farren im Lande. 

Einen wie grossen Umfang sie noch 25U -teginn der Aieuzeit, also damals hatte, als 

der Bau der gegenvv&rtigen »-irche im Angriff genommen warde, gent aas dem 0m-= 

stande hervor, das^ seit dem Jaire 1500 nicht wenieer als secns Tochterpfarren 
aus ihr adsgesc'ileden v/urden. Im Jalire 1509 die heutigen 0farren Nassenfuss, 

Savenstein und Billichberg( ^olšnik) bei Sagor an der Save im Janre 1652 die 

Pfarre Mariathal und im Jahre 1752 die ^farren Johannistaal und Tržišče. Noch 

zaValvasors 2eiten laatte sie 25 Bilial- kirc ien, derenZaal bis nan auf aciit 
ausammengeschrumpft ist. Doch geaBrt St. uuprecat iimmerain noca den griissten 

Landpfarren Crains, und ist der ''farrer von St. Iiaprecht »vahler in der Curie 

des ^rossgrundbesitsers. 

Am Ende des Mittelalters zSalte der Pfarrer von St.xtaprecnt za den angesehensten 
Kirchenvvurdentriger ^rains. Als ^aiser Friedrich IV in seinem Todesjahre(1493) 

in der Stadt —udoiphsvverti eine 'robstei mit 3wflli Canonici erricntete, ernannte 

er den damaligen St. Huprecht pfarrer Jacob iiuersperg zum ersten i^omprobst da= 
selbst. 

^eschreiban/i' der "ircne? 

■Die geschilderten Jmstfi.nde machten es erkltirlich, dass sicia in dem kleinen, 2war 
netten, aber sonst ganz unsoneinbaren Dorfe, welcaes in der Landesgesciiicnte 

niemals irgend welche ^olle gespielt hat, ein kirciiliciies I aadenkmal mit drei = 
schiffigem Langhause und lan-em einsciiffigen CnoreC Grundriss Fig.l.)ernebt, 

das im Bezug auf seinen kftnstlerisc ien Werth und seine kdinstlerische Bedeutung 
seinesgleic en im Lande sucit• 

Den ^rundstein zu demseiben aat zweifelsonne der i.m Ja-ire 1493 zum Domprobst -/on 
itudolphswert i beffirderte Dfarrer <iacob Auers »erg gelegt, docn hat er die Per= 

tigstellung des laues wenigstens im Sanct Ruprecht - nicht erlebt. uenn die 

Vollendung der Kircie erfolgte im -aHre 1497, was der in der Giebelmauer der 

Fasade dber dem ^ortale eingemauerten Steinscarift zu entnenmen ist. 
Das -flussere der '^-irclie? Auserlich )r&sentirt sicii die auiialenuervveioe nicht 

orientirte Kirche, als bescieidener, so imuckloser Bau. J^esmaers ^ilt dies von 
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von den gan?: anget liederten aa oinfac ien leicaten brauasteinen aui^etfliirten 
W&nden des Langhauses. Dasselbe entteart sogar der Streoen nicnt ein Ge=- 

siros vermi ttelt den Obergan. von den kaalen -irciieriwS den zum -^acne, das wie- 

deram weder dure seine Bhe noch seine Steilstexlane irgend^eicae gotisene 
rinnerang wacriraft. Eingecieckt ist es mit gew8liniichent i m Lande a= 

blichen Ziegeln. 
A51 schmacklosesten and am wenigsteii gegliedert sit die fasade. i.it Ausnaiame ei- 

nes ein^ogen dre theiligen ensters( mit i ischblasenmassvverk) Clber dem "'ortale 
unterbricht kein ar aitektonieciier oder ornamelntaler Scnmaek die Cdi^keit der 

breiten and boaen Criebelmaaer aber auch sehr bese leidene Steininscnrift mit der 
Jahres?:-.hl 1497 al s einen solehen gelten iassen. 

Von Shnlichen -besenaffenbeit sina die beiaen Langsmauern des Langhauses aus gan?: 
roh bearbeiteten i rac steirien. xjie ein?:ige Gliederan^ derselben bilden je drei 
sch5n gefomrte, darca 3wei 'fosten in drei Abteiiungen getaeilte Spit^ = 
bogenfenster mit schOnem Masserk, in welcdem ^rei - und Vierpillsse, der nt^ 
ste angs^eit ent; rechend selbatverstžlndlich mit der unvermeiaiicnen Fischblas 

3iungf abwec ipeln. -i^ie schs i enster des Langbauses sind mit Ausnabme eines 

einzigen in drei lin^en Evacgeliensei tenwand, J.as nur dure 1 einen ?! osten ge= 

t ie It ist drei Vieili■, 1.5m breit unJ waren urspranglich 7.1ym aoca. Gegenwar= 
ti g besit^en si? jedocb diese ^fthe niciit meiii'^ da 3ie( aiier .aiirsciieinliciikeit 

nach^ so ion bald n^ch der rbauung der Cirche in idren unieren 1 ieiien Sber 

2,14m hoch vermauert vvarden« i-ie in der vermauerung noch gegenwM.rtig vorhandeneri 

l«3m hotien, aber fiusserst engen Scniessscnarten sprecaen es deutxich genug aus, 

zu vvelehem ^weiche dies geseheden /vur« ^ie .iinstehan^ der ivircne, sovvie aie ihr 

unmittelbar fol ende Zeit f^llt Ja in die 'enode der furaateriiohen xarken= 
einffillen, wo die Landbev8l>erung keinen -ugenbiick, weder bei iag noch bei 
"acht ihres ' igentiums uni i ires Lebens si^nar war. ^ie Tircae war f !lr sie der 

siche ste Zufluchtsort. 
Seibstverstandlich vermehrt diese Vermauerung noch den i.indruck des Kahien und 
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Oden der ^UPsenvvSnde.Kein -Vunier , dass infoi^e dessen im -uuufe der 

versache gemacht warden, den natarlic len Scamuck des raaden Brachsteines anter 

einer ~c.xic ate von 'erut?: zaverbergen. Zam Glack ist es aber gelun^en eine 

soiche ^assnahroe vereiteln. 

Viel mehr ^orgfalt als aaf die"au88ere Ausstattang des Lan^haases verwendete 
der Baumelster au* das Aussere des Chor«8( vgi.Fig.2.) ^ieser Thsll der Sirene 

wird von sieben ^trebepfeilern flankirt , von denen der erste( ^estlicde) da er 

eben dem Triumphbogen -sur ^tJltze dienen aat, viel krat"tiger ist, als die an= 

deren. -^ie sehr hilbsci -eromten Streben sina dreimal abgetreppt. Jas erstemal 

in der uOhe des um den gaasea Chorraam herumiaafenden Sockels. ?Tber der zvveiten 

schrfige erheben ri>cn^iemliche, flbereck gestellte dreiseitige iialen, so dass 
nar ^wei SeitenfiSchen derselben aus dem feiauerkSrper der ^treben liervortreten 

iie dritte sicii aber an die -trebevmnd anlerint. juie Kant en der Fiiianeieiber 
sind mit Hundst&ben ver^iert und mit . ieiciiscuenkeiigen Giebeln abgescMossen» 

i>ari5ber eneben ricb auf eigenen Gesimsen aafruta.end zierliclie dreiseitige P^ra= 
midehen, die jedoch von den sonat flblichen fiaienriesen bedeatend abv»eicxien. Ih 

Ihre Kanten haben keine Krabben, dafflr aber sind ihre Fladen in phantasievoll^ 
ster VVeise mit t leils geradet ieils krummlini, en aaf das reic liste ineinander ver= 

sehlungenen geometriseden Fi^ aren udn Arabesken in reiaendster Abvvecdsiang in 
Flachreleif gescdmackt. Eine jede ilSLohe bat iar eigenes Dessin odne Wiederho= 
lungen. Jie Pyr8ffiidenenden sind mit Crejzblamen geziert, die aber auch von der 
gewfinlichen Form abweicaen. -^-ider sind die meisten Tneile verstdlmmelt, zam 

Iheile aber sind sie den itterangseinflflssen gHn^iicd zam Opfer gefaiien. 
Von Slinlich gestalteten P^ramidcden vverden auch die Strebepfeiier seibst be- 
krOnt. 
Auf der ^stseite des Ohores^xki^x ist die mit der oben ervvaimten ersten starke- 

ren( vvestlichen) corresponiirende St±ebe vvegen des hier stedenden, ausserst 
massiven, (lber(|6Cm hohen und weit in flber die reizende ^bene sicatbaren Glochen= 
thurmes aberfiussig geworden. Im Grundriss q.aadratiscd# ist der Tnurm etwas 

dber der H6he des -^acifirstes ins Acdteck dbergefa.nrt und seit dem Jadre 1670 
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mit einer stylgereclaten achtec kigen t leciap/ramide tlberdec itt, vvaiarend er fra« 

her einen " ZwiebelllelIn,, trqg. In seiner untersten iitage, die als " Sacristei 

dient und In vvelche ein s litabo^iges, einfaca profilirtes Oortai filhrt, i st er 

mit einem gotiscaen Sterngevsfllbe £lberw51bt. 

Wie dpi Langswa.nde der Kirche, so aacli der Thurm ohne jede Gliederang und we= 

der durch Gesimse noca ronstige architektoniscae Linien eta^irt .Die einzige 

bescheidene -^elebung erhfilt sein mas i ves Maaerwerk darch die viereckigen scjima= 

len Lichtslit^e, deren unter den Scaall5chern in jeder Wand je zvvei angeordnet 
sind, die so eime Art Etaj. irung des harmes herbeiftinrenNiciat einmai ein Sockel 
ist an demselben zu bemerken, »esiaalb der Eindruck der Massigkeit desselben 
noch eri5ht »ird. Seine Gesarrantanlagen und die ^anz ausserordentiicne StSrke 

der Mauern, nahe-ru 3m, lassen aof den ersten i lick erkennen, dass er ausser 
šeiner eigentlichen -estimmung in den Zeiten der larkennotii aach Vertheidigunge 
zvvecken gewidmet ar. ^in ger^umi, e gegenvvartig jedocn vermauerte viereckige 
Offnang unter den gotischen SchallBchern fflhrt einstens aus dem Innern des 

ihurmes auf einen rin. s um ihn heruml^alenden »Vehrgang. 

kn der -^ordseite des Glockenthurme fflhrt ein scialankes rundgenaitenes ! ckthilrm^ 
cben auf seiner steilen "endeltreTpe in die oberen Etagen desselben. 
N5rdlich vem iurme ist der Sstlichen Lflngsvvana der iirche eine VorJialle ange= 

baut, unter vvelc^er man einerFieits in das iCircLienscniff, anderseits aber auf 

einer xreppe fium i usikem^ore gelangt. ^b eine /orrio.lle schon u .>srčlng±icli be— 
standen ist schwer zasagen, j edenfalls muss sie aber eine andere'Form gehabt 

haben. Die gefen^vSrtige datirt prst aus der neuesten Zeit. Iv^an ha t sicii zv/ar 

bel ihrer Auff!ihrung angelegen sein lassen, sie mOglich in Einklan^ mit dem 
tlbrigen Bau ?;u bringen, allein e^ ist dies doch nar im allerbescaeidensten 

Mas se geiungen. 

Bbenfalls prst unsprpm Jairiu Vrte gp i6rt auch das vielleicat etvvas besser ge- 
lungene kleine Spiten->ortale in der reohten( Wand des Chores zvviscaen 

dem zweiten und dritten Strebe feiler( l ig.2.) an. Es ist ein aus einem etvvas 
gedrflckten Spitzbogen con-truirtes Doppeltiior, dessen Logenfeld mit einem 
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durchbrochenen Hadfenster ge^iert ist. Die i^elbung der beiden Spit^bogen siwie 
sowie das CaoltSl der drei ^feiler, die das 'ortale bilden, sincl mit Arabesken 

gesciamtlckt. -Der stark abgesciirSgten gemeinsamen ThorbekrOnun^ sind drei 0j'ra= 
midchen von Shnlicher Form, wie j aie an den Fialen and Streben aufgesetzt. 

Schade, dass der keineswegs ungefailige Eindrack, welcden dieses Seitenportale 
macht, durch einen rec ht gescanfctcklosen, eberifalls der neaesten Zeit angeb.5ri = 

gen Zubau <5wischen dem ersten and ^vveiten Strebepieiler beeintrSchtigt wird. 

-Dieser Zabau vermittelt den Aafgan^ z\xm.^ratoriam der Fumilie -^arbo, and es 

vvare sehr zu vvan ohen, dass er laldmflglichst einem st^ l^erec aten i^acnlolger 
Plate machte. 

bi, Das Innere der Tirche? Dieses bescheidene Jlassere der Kirche lasst es im 

entfernsten nicht ahnen, welche Herrlichkeiten das Innere derselben birgt. Pas= 
sirt man das schmacklose, mit einigen vvenigen itandstSben and ioalkehlen im be= 

scheidensten Masse profilirte iaa t ortale( onne Stai-z and T^mpanon) so erOf = 
fnet sich dem erstaanten xtage ein iiberaas rei^ender Anblick. 

Die Kircbe besteht aas ^vvei iaaott ieilen, die sear gefUliige ^ernaitnisse ^ei=: 
gen: dem »-horraame and dem dreisciiiffigen Langhaase. 

Der Ghorraam.Der dem Langkaase vorgelegte am eine Stafe ernBhte Chorraam hat im 
Lichten I5«8Cm L&nge, 7.17m -^reite and 12.30m tthe. £r ist am die i^reite der am 

Abschluss der Seitenschiffe befindlichen !3wei Seitenaltare abgesetzt schmSler 
als das Langhaas and von diesem darch den imponirenden, scnOn profilirten 

Triamphbogen, anter vvelc iem links die 'anz 1 angebracat ist, getrennt. Merk= 

wilrdigerweise neigt sic der Cboiraam gegen die -ajtenriontang des Soniffe§:etwas 
nach links. Dem blossen Aage entgeht jedoch diese geringe Neigang and kann nar 

darch genaae j^essjng festgestellt werden. 
Immerhin ist es eine aaffSllige Erscheinang, amso aaffailiger als etwa Raamman- 

gel sicherlich nicht zu einer soichen Brechnag der Jaaptajcenrichtang xjc±^Kjajeja 
zwingen konnte, denn die ^irche steht and stand seit jeher vollkommen frei 
mitten im Dorfe, dessen Kachbarh&aser von derselben so weit zartlckgedrilngt 

stehen, dass sich rings um die ^irche ein freier Platz aasbreitet, der ein*= 
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stens jedenfalls der Pfarrkirchhof gewesen ist.Interessant ist hierbei die 

lahrnenmung, dass uns dieaelbe fc)rsc ieinung aucii in der Bauanlage der Prostei- 

kirche in der Stadt ^udolpas^ert - entgegen tritt: also in der ircae, deren 
Errichtang von ebendemselben Manner dem gewesenen St. Raprecnter Pfarrer und 

spSteren Dompropst von iiudolpsvverta, «>acob Aaersperger, in Angriff genommen 

wurde, der auch zu unserer ^irche den Grandstein gelegt hat. In fludolpiiswertii 

legte der ihm zur Verfflgung stehende uberaus ger^umige Platz noch weniger Hin= 

dernisse in den Weg. Und doca ist die Brechang der AxenricJitang des Langhauses 
dort noch viel bedeutender und so gross, dass sie das Auge veriet^t und die 

ganze Kirchenanlage in. hohein Grade verunstaltei• s>us aag nun der Grund ftber ein 
solCLies -Beginnen gewesen sein? Eine Laune des gewesenen ^larrers und sp^teren 

i^omprobstes war es sicherlich nic it, was schon daraas eriieiit, dass mi n aucii in 

anderen Lfedern, zum T eis;>iel in Tyrol, bei einer Anzanl von Kirchen derseiben 
auffSlligen Erscheinun. begegnet, so in ozen, ierlan u.s.w. ;;ine befriedigen= 

de ^rklSrunj aat man aber dafflr auch dort nicht fimden kOnnen. 
Der Ohorraum hat f^inen aus drei Achteckseiten construirten Abseiiiuss. hrhdit 
wird es durch ffilnf hohe, sc ilanke, sciiftn .gef ormte Spitzbogeni enster, von denen 

vier durch je zwei ^fosten ireimal getheilt sind. Ein Eenster aber ist nur 2wei= 
theilig, da der hier ste iende massive Giockenthurm die Anbringung eines drei = 

theiligen ensters nicht gestattete. -^asselbe ist nur ?6cm breit, wahrend die 

anderen vier eine -^reitenausdeanung vonl.22m im Lichten haben« Aucn die Chor^ 

fenster sind an ihren unteren -tnden 1.54m vermauert und mit jetzt freilich 
geschlossenen engen ^caiesssc^art■n versehen. 

-»>er mit einem reic en Ster nge^Slbe von vier Jochieldern dberdec kte Chorraum 
macht Susserst lieblichen und anheimelnden iiindruck. zwar einfach aber 

hiSbsca profilirten birnfSrmigen itippen des ChorschlussesC im Grudnriss Flg.l. 

a,b,c,d.) ruhen auf halbr^nden »»anidiensten, die ohne basen unmitteiLar vom o= 

Ide- aafstiegen. ^ie Capitfile der i>ien te sind phantastfcscne EratzenkOpfe, doch 
f sind nur zvvei von ihnen in tac t errialten, a und dtWcihrend die an der hintersten 
Ahschlussvvand befindiicaen zweit b und c, in barbarxscaer Weise verstCiminelt 
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und von den i penansatze abw§.rts g&n^lic i zerslBrt sind. Gescaenen ist dies 

zweifellos erst in der neuesten 2eit. gelegentlicti der Aafsteiiun- des neuen 

grossen, tief hinen an die Absc lussw^nde gedr^ngten tauptaltares. 

^ie dbrigen von den fV&nden auslaufenden iiippen ruhen auf Consolen mit Hosetten 

und Schildern und EngelskSpfen. 

JOie Sciilusssteine sind mit V^a )en, cailder, ivosetten, -i.erfigaren, i.ngeis - unc 

Heiligenkfipfen in relief belegt. -Uit vier ^aaptscaiasssteine sina nat&ilich et= 
was grSsser als die -"ebenscAlusssteine ona tragen ebenfaiis in Relief: I.das 
«appen eines bereits ausgestorbenen Graf engesc .ilecates. li. das vVappen des (rra= 
fen iarbo, III. einen iingelskopl, IV eine Hosett«ijjajajs.ii£agiaaua3BX 

Das i-anghaus; Mit noch reicierem Scamucke bedeckt ist das Langnaus eine pričati: 

ge, 12m hohe, lOm breite und 17.80m iange ualienkirciie, wie soiciie damtils be= 
sonders in Sflddeutsc iland und den Ssterreiclaisciien LSndern fl.biicii waren. 

Drei sc :ilanke aus prismatiscden aciteckigen ^-romrnein zusammengeset^ te Afeiler— 

paare theilen sie in drei gleich, hohe und merkwdrdigerweise aucn gieicn breite 

Schiffe, dip mit einem re zendschfinen, dberaus reicaem i^etzge tilbe tlberwttlbt 
sind.Der ^eister hat bei der Con traction desseiben seiner fiberspradeinden and 

spielenden Phantasie vollaaf die Ztigel sc.iiessen iassen und ein Werk geschaf = 
fen, das im Lande niciit bald Seinesgleichen hat. Ein B^ick auf den ^rundriss 
bekrfiftig^ dies zu1 Genflge, ja allzuwarme Freunde der i« rdlh - Gotik vvflrden 

vielleicht nicht flbel versucat sein, in diesem scheinbaren Gevvirre der Rippen= 
fflhrunr sogar einen i e iler zaerbiicken. Ich weiss recnt wohl, dass man den 
^etzgew81beentw^rf pa der ^pSt - Got liker den Vorvsurf der Willkar, der 4egello= 

sigkeit, des Phanta tischen, ^esuchten, Spielenden u.s.w. macht, allein iihnli= 

ohe Vorw3.rfe hat man auch den Cunstbestrebungen gemacht, aus wexchen sich die 

Barocke und das ococo zur Btylgattungen lerausgebildet aaben, die in der 
allerneuesten 2eit sovvohl in der ^rchitektur als auch Sculptur eine geradezu 

glflnzende -^uferste !ung feiern. Ich wS.re der unmassgebiichen lueinung, dass man 
auch bei den Sp§t - Gothiern Jnterschiede machin musse. ^icn jedes iMet gewftl= 

be ist schon des lalb, weil es ein solcies ist,ein misslungenes Mavnwerk. So 
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gut wie die Sinfachkelt ist ja .1 och auch die Mannigfaitigkeit und Vieseitigkeit 
- eine Hauptforderung jeder lanatgattang. 

^ass auch anser leider ans anbekannter ^eister seine aberreicien Pn^ntasie 

die durca die Kunstregeln ihm vorgescariebene <5fl.gei uniegte, erkennt sofort, so- 

bald itan seinem »erke e n^tiich etv/asnSher tritt. -irotz des scaeinbaren Ge= 

wirres in den hi nlinien olfenbart sich einem biickgewohnten ^age alsbald ei= 

ne strenge "esetsnlsigkeit in der Fftarung derselben. Yor allem ersc-leitn ein= 
mal durch die rei achte.. kigen P-S-ulenpaare das ganze ^evvBlbe deatiich genug in 

vier ganz "leiche Jccif'ldf?r gei i-eilt.« ^edes von iJinen seizt siOii aus je drei 

schfinen, aus - ho: 5m und cmboiden &e tehenden ac iistra iii-_,en iernen zusaminen« 
Die Mittelri pen eines jeden so gestčilielien oternes ič.ufen in einem haupijsclilftss 

steine ^asaminne, w lehen der '£lnstler durc-i auffallende Gr(5sse gegenaber den 
"ebenscilusssteinen marka nt h rvorgeiioben bo t. 

So -^ost sich das cc ieinbare 0ewirr in strenge Ueset^mSssigkeit auf. 
Ein «weites Mi t tel, einer etvvairen tirinundung des nu^es ent^egeiKuarbeiten, 

fand der ^unstler darin, dass e- u.nt.er das ganase vierte Jociiteld die Rusikei!i= 
por en einf agte. "bar auch in den drei flbrigen Jochfelciern wussi.e er i tir das 

Auge einen ge ade^u verblliffend schonen iiuhe^unkt zu iinden, indem er den mitt- 
leren Gevvolbestem in gane ei^enartiger »eise beuandeite« Den auptschlussstein 
erset^te er dur a eine~kreisrande mit ^andstab und »mist verzierte Cffnung gros« 
genug, dass man durch iierelbe, wenn sie nicht zu^edeckt wS.r€9 in das PparrQi = 

werk des ^aches hinaufblickten k5nnte. Weiters verwandelte er die vier von den 
-'feilern auslaufenden und in der genannten Offnung sich vereini^enoen Rhom= 

bcn indem er j e zwei zusairmenstossende ^eiten derselben durch reissegmente 
ersetzte und ihnen je zwei ^asen einiSgte, in lischbiasen — oderflammenShnlichei 
Gebilde. ^iemit crziclte er, abgese len aavon, dass er iar das Auge einen be= 

haglichen Ruhe unk sciuf, eine reiz nde Wirkung. 

Die eigerrtl ichen Trftger dieses Stern - oder ttetzgevvfllbes sind . ellstverstandlicl 
die drei rfeilerTaare, aa deren ant n sich die tauptrippen uninittelbar, ohne 
CapitUle ent^ickeln. -^re.lich bemerkt man das gegenwa,,rtig nicat mehr, da ein 
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da ein verbildeter '^eschmack vor nicht lan^er Zeit die Hippenans^tze durch fta= 

h^ssliche, ga m stj llose Capi ifile au.s ^ps veraftllt dat. In ursprdn^licher ^e= 
stalt haben sicli die Rippenausfitze nur noch unter der ilasikempoi^e erhalten. 

Die die »*Snde anlaufenden iiippen ruhen auona imlos alle auf Consolen, und zwar 
sind die aus der vollen -and aervorgetreten, die Joch^urten tragenden - wenn 

^iberahupt von solchen die -ede sien kann - krSuftiger ais aie uber den Fenstern 

angebrachten. -uiese sind mit osetten, die ersteren darctinvegs mit -i-^sten singen= 
der Bngel ge^iert, die Masi noten in den Snden aalten. ^uf diese »Veise wird 

ein vvohlberechneter Obergang zar Masi-:em„ ore vei^mitteit. 

v»'ie in den fiippen, ^eigt sich ein an^evvfihnlicii grosser i.teicathum der Krf indong 
auc i in der -'-ehandlang der Kcalusasteine. Jedes Jocufeld zahit ihrer nicnt we= 

niger als 29, das mittlereC aiseite) ihrer sogar 31. In jedem Jocufeld sind die 
drei tiauptsc ilusssteine durch ihre Grflsse von den ^ebensciiiusssteinen aasgezeich= 
net und im reichsten ^^asse mit Heliefs gescamdckt.Im ersten Jociifelde befinden 

sich die i^arstellung der Muttergottes mit dem Christuskinde, des neil. Huperlus 
des j^atrons der ^irche, und des neil.Andreas. im zweiten Jocnfelde eine deiiige 
mit oohlflssel und Buc . und ein Bm*!mit Nasenring. Im dritten Jocnfelde der k5=* 

nifHche S&iger ^'avid, die heil.barbara und der neil.BartaoIomSus. Endlich"a 
flber der ^»asikerripore die ^-ilaer zvveier aeiligen und einer Blume. 

Von den bildlicaen ^arstellungen auf den "ebensciilusssteinen sei nur bemerkt, 
dass einir;e vom ihnen glatt sind, sei es da s aer -^elag derselben abgefallne ist, 

oder dass sie sc ion orsorfln iich ?o besciaaffen waren. Sonst aber begegnen am 
zadlreichsten verschiedenartig gefomte Hosetten, .appne, Scnlider, mSLnriliche 

und weibliche aeiligen fipfe mit und oine lUmbus, £ngelsk6pfe, Sterne, u.s.w. 
Ahnlich gestaltet wie das auotn tagew8ibe ist auch dasjenige, vvelcnes die ein 
ganzes Aochfeld in iinsoruch nelimende Musikem >ore trSgt, nui'* ist dieses GewSlbe 

viel gedrflckter und macht nichl jenen heiteren und gelfilligen Eindruck, wie das 
Hauptgevvfilbe dber der amiore. Auch entwickeln sica die .iippen nicnt unmittel-= 
bar aus den S§aleschžiften, wa3 Ja ilbrigens aus statiscnen Grilnaen fast selbst= 

versterdlich ist, pondf»rn aus massiven ViUadratiachen BlOcken, die als ver- 
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st&rlcte ArSg:er der Masikempore sicii an die scolanken Pfeiler anleimen. Aa±"fa= 
lend ist im Sntgegenhalt des reiciaen Scnmackes des Sterngewolbes dass die 
Stirnwand der Masikem ore weder darch constractive nocii andere oirchitektonische 

Lini en g«£liedert ersc leint.Nar darch je einen -andstab and eine ioiilkenle wird 
eine Art Brflstang von 30cm ;6he erziehlt. 

■Uie Innere ivastattan,- der Ilrcae. 
Dieselbe ist eher eine bescUeidene als reiciae zanennen, doch benerberget das 
^resbjteriam ein unscfi&tzbares ;i.einodt das ber£liiHi"te oacramentisiikasciien an der 
-Evungelienseite des -auptiiltarel^ig.?.) ist ataatmmla so senr seine kdnst^ 

lerische -^asgestaltung, vvelciie en so vverthvoll caacgt, vieiiaeiir der Umstand, dass 
es das ein^i^ e iui -ijande Krain iut, ulso ein waiires (Jnicuiu* -iJie 1 ciciitvsrzeien— 

liche tJberschat^un^ dieses Unicums hat aber einem merkwillrciigen Irrtrsim An= 

lass gegeben. Das allzu freudetronkene ^age eine Kanstentnasiasten glaabte 
n§hmlich in dem damals vsahrscheinlich mic einer weissen Emailfarbe angestriede- 

nen Material des Cacrament3»iilasc.iens iilfenbein za erblicken« Unu. so liest man 

in den * MDZK1858, p.304 " vvfirtlich folgendes:w Die Kirciie ist waixrscbein= 
lich aach die ein^ige irche im Caiserreiohe# welcheiiii Innem ein so praCiivol= 

les ^acrametithSuschen aus .llfenbein aafzavveisen hat." 
Das Sacramenth&asclen ist also aus Stein, von demselben Kaiktufi wie die Kirobe 

eigentliche iriiger des Tafirramenthausciiens^ eine achtseitigej ncCh 

oben und unten jedoch in ein viereck Clbergehenae btS.tzsS.ale stent aaf einem drei 
stafigen -testament von qaadrati-chen ura. ciriss. uber die Veric5pi-<ng der Statz = 

Sclale baut sich in drei kieitogigen, sehr einfach gen^itenen and sich nacn 0= 

ben verjdngenden -^tagen das SacrameAthSaschen selbst aaf« Aach dieses hat einen 
qaadr tiseden Grandriss. Von den drei Etagen tr^gt nor die anteršte eini^en ar= 
chitektonischen Schma kt kleine mit iialen bekrOnte Lunds&uichen um ihr merh 

stabilit&t za verleihen, ist sie mit dem Areaitrave and eine SeitenflaHche in 

die ^hormaaer versetzt worden. Tie diente ar p srfl.n^,iich zar Aafnahme and Aafbe= 
wahrang des iOchwardigsten, s 5ter des ie-l«01es and ist mit einem gesciimack= 
voli ornamentirten Messingtddrchen vers. errt.Gegenw§rtig ist sie leeer. Mit 



SV.RU^Ef^ na T)oi. _ ž.c 
17 

ganz gleichen Gitter Find auch die beiaen anaeren freistenenden fieiten ver= 

schlossen. 

Ober der Zinnenberkfinung der ersten -c-tage eraebt 3icla( eben am die Macatigkeit 

dieser ijekrttnang abgesetzt) die zvselte, die aber mit ailen vier Seiten frei steat 
und offen ist. Den Abscaluss tildet dber einer Scamiege die dritte Etage, ei= 

gentlich eine -t-iale mit Leib, einem mit 'Inorren beset^ten fiisea and einer Kreu?! = 

blume. 

Die ^esamthfihe des Sacramenthfiuschens betrligt 6«llm, 

Ein wahres ^runkst-lck des Chores bildet ferner der flber lOm hohe, aas tadelloset. 
carrarischen Marmor hergestellte und in rein gotiscnen Formen geaaltene HocJial= 

tar. Allein er ist ein irfcstSck alter ^eiten, sondern warde erst im Jahre 1865 
vom ^teiDmet^meister Ign^ tz Thomann in Laibach gemeisselt. 

Das Mittelstflck ist cin reic iverziertes gotisches Spit^bogenfenster mit Giebel 
und einer ^iale auf jeder Seite, unter deren laidac inen jederseits ein Engel 

seine Aafsteilun, hat. ^ie beiden ^eitenstdcken sind ahnlica ^estaltet. Zwei 
auf hohen ^onsolen atenenie iiisc-iengeh&use, in denen zvvei dberiebensglosse Hei= 
ligenstatuen ^tehen, der leil.Nicolaus una der neil.LJlricii, -Aeniger geiungen ist 

das *aberna-el, nine etwas gepuohte und gekdnstelte Hacaaamong irgeni eines zwei 
th^irmigen gotiscien Domes, der lier ganz und gar nicht am ^latze ist. Au3ser= 

dem zeigen aucn die otioc .en Formen desselben nicht jene iitrenge und Reiniieit, 
die sonst in allen »eilen des nitars auf das genaueste befolgt erscneinen. So 

stflren zum Beisoiel ganz besondcrs die beiden quadrcitiscuen i* enstet die der 

dritten Eta^e der ThSrme. Bs drangt sich bei der Betracatung des Tabernakels der 

Gedanke auf, als ob der Entvvurf desseiben von einem anderen Geschmacke beein^ 
flusst worden w§re, als demjenigen des tlbrigen Altars. 

Beachten8werth aber sind die drei k unstvoll getriebenen Messing^latten, v/elcne 

iie Stirnwand der Kensa be ieiden und alttestamentxiclie Scenen "lur Barstellung 
bringen. Besonders gelungen sowohl in der Composition als auch in der ^eich = 
nun#., ist das Opfer Abracimas. Im Gamen Grossen ist der St. Ku^reohter Hoch= 
altar einer der sc Bnsten und kostbarsten kitare ^rains. 
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Wenn ich noch das an der rechten Wand angebracate ^ratoriam erwa.hnte, so .ge= 

schieht es nur um dem ledauernd Ausdruck za geben, dass man es vor einigen 

Jahren angehen liess, eln so gesc.imackloses and die VVirkung des SciaOnan Pres= 
byteriums beieintrSc-tigendes, gotisc ii sein sollenaes wratoriam daseibst an25u= 

bringen. 

Seitenaltare gibt ea im Chorraame Veine, wohl aber beciinden sica zwei solche 
Im Langhaase am Triumphbogen am Absc ilasse be -d-n Sei tensciiifie. Sie warden um 

1860 errichtet, be tehen aus irgend einer £xsub Gussmasse and bieten kein Inte- 

resse. 

Die B^inke und Beichstiihle sind dem St^le der lirche angepasst. 
Grabmonumente beaitzt die Cirche mit ^usnahme eines in die linke La.ngwand einge= 

mauerten GedS.c atnissteines eine. Eie obere H&ifte der 2.70m iionen und l.ijjm 

breiten ^teinplatte nimmt ein in luibreiief aas^efObrten Kniestiick einf das 

einen gepanzerten Hitter in AllongeperJIcae darstellt, Jie Linke ia&lt einen be= 

buschten ^elm, wS.hrend die reclite aof dem grS. 1. Earboscaen enscniide ruht 

Die darunter angebracite Xnsc irift laatet; "Dieses Rade Betiein Hatt AvfgericJit 
An; 1697. Der och Und .Vollgebohrne -ues H,R5m:iieicns .ierr iierr Max Valeri "arbo 
Graff Von Waxenstein, ein "re iherr Avf Guteneg, ^aas Vna-Zoblsperg, Herr Avf 
Kislingstein ^-revseeliach Vnd -^ragemel, iidm. va^ •Majr«Camrer Vnd *->brister Jiiner 

Lttbl.Laa.In urain Jfber -'-'erc in VVartgelt .altende ^eriste ^ferd, Besteller Ritt= 

meifter Vnd "-riegs Comissarius in Vnter tžrain, So in Gott /ersiden ist« Deme 

Gott Gnedig Sein vVolle Den: 16.^ctober ^nno 1699." 
iije "'"estaarirung. resoektive ■ emalan der o.rche. 

3o umd die Mitte des Eben ausgeg^rgenen Jaiirhunderts aoll sich das Innerer un= 
serer •"•irch.e in einem S.usserst vervvailosen Zustande befunden iiaben« Se^bst 

recht crasse ^efekte an der Verglasang der renster vvurden nicht bemerckt oder 
vvollten nicht bemerckt werden> so dass man zeitvveilig in der sirene aucii Schnee 
sehen konnte. sic aber dann ein etvvas eifriigerer arrvorsteaer denn doch 
veranlasst fand,den argersten Misstand ^ hilfe schaffen, stiftete er ener 
Sc.iaden als Mutzen. Er drurfte derjenige gevsesen sein, der so zieMicii die le- 
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"te t en Spureh der uirspranglichen, lis auf aeirie ^eit doch noch taellwel'se eraal= 

tenengothischen iemalung entweder ab ratašn oder on ter iCaiktEUicne versciivvinden 

liess. war es vvahrsc le inlich aach, der macaes idm nicht passend erschen#nde 
Sculptur -- ^rnairent cernic itete. VVenlgstens gl^abte ich die aas {fcndliciien 

Mittheilungen von -"eaten, die sic i noc i an diese Aasschmflckan^ iu erinnern wis= 

sen, sov?ie aus eincr in jenem -erieiite des Ingeniears Leinmaller entaaltenen 

■^emerkung schliesspn su durfen, der da scllreibt, " dass naca ^n^abe des damalis 

gen Gooperators ti oh. Ko rivni :ar die lirche einst mit f ratzenhaften, ja selbst 
amstBssigen i ildern bemalt ^evvesfn sel« Sle warden, vmsste nicht wann,a= 

bertdncht, welche Tiincne -sich jedoch wieder allmShiig abbiatterte und die alte 

Malerei trieilweise wieder ans ctitig werden liess, bis man bei der jdhgsten Re3= 

taurirung dieselbc gams aLkratste und durch eine nalbdunkle Steinfarbe erse= 

tzte.M 

■^am Is erhielten au h die Jfeiler jene st^l - und gescamacklosen Capitaie, deren 

schon gelegentlicn gedacb.t -^urde. 

Als man nun in den siei?;iger J aftren auf Anreg.Jig des -ardinariates den kirchli^ 
chen -^au^erke auch in -rain eine grossere iiufmerksamkeit zu vvidmen begann und 

eine An«ahI von 'irc ten in der Laibačher Diocese in mear oder minder gelungener 

eise gere nigt mit neuen -'vltaren, .an^eln u.s.w» versehen, tini^e auch mit or- 

namentalem und fi uralem - c imuck bedac it wurden, regte sicA auba bei der ^larrin 

sassen von St, i.upreckt ier ans -h, iiirer 30 ibnen arrkircn e eine wardigere 
Innenausstattun- ^u geben. " reilica hat der im Jahre 186!? mit einem ^ostenauf« 

viand*von toer 3000 fl. aerge telite jotische .auptaltar aus scaOnsten srarra^ 

rischen Marmor die ->-irc;iencas3e vSllig erschBpft, so dass man- vveitere kostspie= 
lige Restaurirung und AaBschmdckung der Cirche lange nicat gedacat werden kon= 

nte.-^er erste ^chritt dazu wurde d oreh die irsetzung der bisaer nur einiacaen 
farblosen Glassc leiben in den if linf enstern des ^resby teriums durch moderne 

Glasmalerei gemacat. -^us finanziellen -rUnden war man aber freiii-ca genčtigt, 
m8; lichst haas-suhalten. -t-rolzdem mass za^egeben vverden, aass die aus einer 
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Tyroler ^abrik t ic onie Ver^lasong, wenn sie aaca keineswe0s eine kunstvollen= 
dete nennen i 't den . n rachen, Uie an eine Landpafarrkl.cae gestellt werden 

kBnnen vollau entspricht. 

Kaldrlicii "Barde auc i dic * rage der Aasmi.iun^ der ^-irche »iederiioltenmalen 

in A;ire ang gebracht, besondera von iteutea, die si ca no ca erinnern oder we- 
nigstens er^ahlen wussten, dass das ^ienOLicde Uewolbe einstens im scaSnsten 

F arb en s c hmuc k e prangte. Allein der »vansc i naca '»Vi edererset^un.^, desselten musste 

aaf l&ngere "eit nur ein frommer lleiben, da die CircaencaJ^e darca die ver= 
schiedenen vorausgegangenen, zum liieile auc a verangl/lckten " -estaarir angen" 
gSn^lich ersci8pft wurde. 
Al s aber der ge envvartige farrer im Jaare 1892 die 'f arrieitang aernadm, da 

nahm er die Angelegenheit energisch in ^ngriff ona raiite nicat eher, als bis 

sicil im dahre 1896 in . luss gene it. 

Der Anfang wurde im 're ■" yteriam emacht.isach Aufstelun^ des -e^ates and soa on 

der ersten oberflS.c ilicaen unter aciiung des .i^ jenwerkes zeigte es sich, wie 
nothwendig hier die ^-eiaratir v^ar-Meisrere Aippen waren so sciititiiiaft, dass sie 

■tmver^dglic'! dure 1 neue er^et^t vverden maasten. Auc h einige Bcfclusssteine saa= 
sen nur ga 7 lo •' er in i srem -efiige, so uass man es kaum begreifen konnte, wie 
es mBglich wa lasa die -rdbebe .kataaetrophe vom yahre lb9!? vorftbergegangen 

war, ohne an de . ^et^gev.olbe einen Scaaden veruraacat naben. 

Jie -"usmalon,. der : lrede wurde vom ^aler Cožeij aus ^tein unvertraat, der in 
der iemalang und ^ol^cdromir ng von Circden scaon hfibsciieProben seines Ktinnens 
geli-fert bat. Er sorgt vor allem ftir einen soliden Kalgrand, da echon eine nar 

beil^afige ^nter^acdung des vor einem rio-iben Janriiundert ^ngebracaten groben^ 

jtellen v*»ise 10cm leden Anvvurfies die ^iciteignan, desseiben z ur Aufnaame der 

neuen beabsiohtigton -^eiiialung ergab.Man entsc loss sled zur 'niiernung des gan= 

?!en alten Anvvurfes and zor^rsetr.ang desseiben durca einen friseaen, auf das 
sorgfalti ste vorberpiteten. .ie^u n-i£im m^n das beste iViaterialj einen scaon 

dared medr bIs ^ein «Jadre gelagerten, in die ser Gegend odn edin in vor^tiglieder 
Quali18.t ru gewinnenden geloscaten alkj dem mu-n ftberdies aaca ein wenig Ce= 

m-nt hoj TT^ng-t.«*. nn i fpinen i-<.ss sani aas detu nicut weit von aer ivirene entfer^ 
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t en ^Teistritabache. ein - ..eichnasiges rorn far d en liaigarna za gevinnen, 

wurde der ?and noca durcisiett and mit deri. so pr8,parirten Mortei die Sžinde mOg= 
lichst dSjin anreworfi-a man aber Jies nar partienvveise tr-Lat, so konnte der 

■ifcaler auf halbnassen ^ run le arbeiten. 
Die ^ntvmrfe '.ur ^emal ung; rJiaren vom ^iar ^ r^ Coželj selbst her.iiiessiben 

w urden dem biscnSflic len -rdinariat in Luibaca z ur PrELCun^ vorgeleg tt vvorauf 
nach ihrer ^egutachtunp; im Fon te iaai 1895 an die AusfCUirung gegangen wurde. 

^egonnen wurde mit der "rbeti im ^resb^ teriam. -^ei der Jintfernane der a dne h e 
and Zuriohtung des neuen ;.-algrandes wurde mit der grSssten Vorsieat und Auf- 

merkaamkeit zu Werke geg ngen, da man aui me^ir oder minder gut erualtene !!Jber= 

reste der ursprtlngliehen -temalung za stossen hoffte, was jedoeh im Presb^ terium 
leider nic it eintrat. So grflndlich war sanvor Janrem mit der Abkratzung des 

einstigen ^e^Slbeochmac'• cs vorgegangen« 
Mit derselben "enauig reit und '"orsiciat verfuhr man auca im Langnaase, als das 

^ resb; teriu. ausge^alt und das ^eržste, nun daain flbertragen vsurden. Seaon -»ar 

der Kaler mit der Bki-^zirun. des erstenJociireides aniaezu fertig geworden, als 

men im dritten Jocrifeide unmittelbar vor der Musikempore auf eine fast ganz 
intakt ernaltene ir^nrungliche -emaluni einer 0anzen Gew8lbekappe stiess. Die= 

selbe wurde auf das gewis-enhafteste copirt, sie zueraalten war jedoeh leider 
unmoglich. ^er J'a «r suehte zwar ^ittcl und/.egs, um d en i undip. ein reicaes und 

originell st^rlisirtes riumenbou^uet, dčts die botreffende Gew6ibekappe fast ganz 

ausfttllte, seinen Sntvflrfen einzuflgen und es zum Muater fur seine weitere Ar- 
beit zu isi-cden. ^r mu- ste sich j edoch sculiesslich eingesteiien, dass er F und 
mit seinem ntwurfe und der sc .on fertigen Arbeit im Presbjterium durenaus 

nicht in Sin lang zu bringen sei. ^aca seinem Entvvurfe und Piane waren nahmlieb 

zur Anbringung der i^alerei niciit etvva die ^ev^Clbekappsn in iiirer ganz en Aus^. 

dednung, sondern nur die Zwiekel den -i^pen bestimmt. Aus diesen Zvviekeln ent= 
vvickelt sich die Stengel gewBnlicher 'flan-.en und E lomen, wie sie allenthalben 
i! eld and ^ lur hervorbringen: Disteln, Getreideanren?) kleine itebenzvveigen mit 

■^rauben, -t eldblumen u.s.w. -ie Mittelpartie der ^ewolbekappen solite unbemalt 
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Seine ■I2'ntwurfe dec .en sich 30 r.iemlioh mit der ^emalan^, soicne die lid.ttiiei = 

lungen der k.k. ^ en trii ommission 1593 c,ui der i^lel VI fdr iie Kirceh von 

St. Violfgang "bei "rade in 'Irnten z\xrVeranscaauliohan^ gebrac.it oaben. 

Da nun, wie aus dem uesagten hervorgeat, eine Einfdgan^ aes aaigefandenen Biamer 

bou^uets mit uficksicht aaf die scaon Tertige -emaian^ des ^resb^teriums und thei 
theilvveise scion ^regonnen des Langhauses duraus niciit tauniicnt war, so verfile 

der Maler, der den i and aaf j eden F ali verwert:ien wolltetaal' den gl&cklicnen 
uedankenf das reiche 1 lamenbuquet in seine -estantneile aai'5;al8sen and diesel = 

ben systeniatisca in die ein^elnen 2wickel des iMetsgev/Sibes za vertaeilen« Aaf 

diese -.Velse erhielt das Langhaas einen -e arbenscnmacn der sicn in hm vortaeilhaf1- 
ter "eise gegen j enen im "resb^ teriam bemerbar ffičc.it, vvomit jedocn keineswegs 

ein abs rechendes urtaeil dber die durcaaas wohigexantene liemalang des "res= 
teri ams selbst gefliit vveraen «111. Bi soli dami t vieimerir Maler die ver= 

diente ^nerkennung filr s einen glSb licnen i-.iniall ge^ollt vverden. Die Bentttzung 

des aafrefandenen ^rit inals r.\xMotiven fdr die ^eiaalang des uewdlbes im Langiiau.= 

se hatte eine viel st/lgerec itere Ausscumackong dieses Tiieiies der Kircne ^ar 
Ploge. AShrend n^mlich die Jflanzenornamentirang im 'resb^teriam in naturulisti= 
schen iormen darc gef5hrt irt, >ann hingegen im Langiiaase fast darchvvegs styli = 
sirte ^ o r men zxxrGeltang, udare h die ^asmalantJ jedenfalls nar gevvonnen nat. 
#as die Aussfiiimflckung der 'irc ienwande betrifft, so mag nar-^anz karz gesagt 

iserden, dass diese be in der einfac isten "eise ctarcii F^rbelan^ bewerksteliigt 

warde, Da die aa.- u^beiajuajtjehaaendn Brae ;3teinen erbaate Lircae in innern selbst 
verstandlich ange orfen and ver at^t ist, so warde sit, aai mi l einem cremeiarbe- 

nen Ione geiSrbt, ^ar -elegang der Aiinde jeaocd ene mit- feinen dOnnen Linien 
ausgefflhrte and de halb ni6 iiohst wenig in die Aagen fallende -uaderimitirang, 
Hastica{ ohne ^cnatten in den i agen) gevvShlt, welclae j^Srbelang aacia aai die 

scaflnen scalanken ac iteckigen ^feiler aasdeant vvarden. -^reilio i dttrfte es 
vielleicht besser gewesen nein, wenri man die aas sorgi&itig benaaenen m^ciitigen 
Werksteinen r.asamcengesetzten .'feiier von ibrer meiiriiandertjiijrigen Ttincne ge= 

reinigt an die Gliederang der feiier darca i ire natariicde Gonstraction hatte 



ST.RUPEHT aa Dol— ž.c. 23. 

vvirken lo.ssen. 

Pigarale D-rstellun; en ainu mit Ajt^nerime j ener Jin^ei in den vier fisc-iblasen£Uin= 

lictien ppen rin. s um die uffnung in der Mitte des ^etz^evvolDes in der ganjen 

Kirche nor noch un ^wei "tellen ant ebrac.it worden, -uies is t am imposanten 3cnei- 

de ogen gesc eaen, so ^ ar in ier "re-ite, um vveich.e der Chorabscalass 8cnmSU.er 

gegen das Langhaus abset^u.ia Bteaen, wie sc ion oben erwSuint, die einai^en ?5\vei 

^ebenaltS.re, welche die- ^irche gcgenwcirtig besit?:t.Oberaaib derselben sind me= 
daillenartig je in einem Vierblatt links die *ex tlnaigun^ iviariens, recnts die 

h il.iSamiii ar - rstellung gelangt. 

Mit derseiben i! Srbeiung wi< las Langhaus wurde auch der Cnorabsoniuss versehen, 
nur erhielt er eine prunkvollere Austattung dadurcd, dass desen .dnde vom Boden 
aufvvlirts mit einem ring um den v, bor laafenden, bedeatend dbermannshonen 1'eppich 

in leuc itenden 1 rben, und 3war in fresco ge^iert wurden«i)ieser soli eine ge= 

treue ^opie des Chorteppiches in der Votivkirche in Wien sein. Auf der Evange= 
lienseite is t der einer ^telle von der l hQ.r unterbr octien, die aus der Sacris= 

tei in den C horra.m f dhrt.-Uiese štren- st^gerec ito Oo liscu e Tnilre mit hori2on= 
talem Stura sowie auch der schone i-isentescalag derselben sind eine genaue Nach* 
Mldung der beiden Obj fcte, wie sie sich noch gegenwartig in der eingangs er= 

v?S,hnten ^irche von 'leteriac. in der Sšhe von Kudolphsvvertn in unterkrain Defin= 

den. 

Die iSrinnerung an die ^eftaurirung der kirche bewahrt eine Sber dieser Thdr 
angebrachte "edacatnisssteintaf^1 mit ier inscnrLft:w A«D,MDCCCXG¥II in festo 

nativitatis B.M.V, con ecravit Jacobus Missia ?rinc.Episcopus Labacensis in 
honorem St.-^uperti ecclesiam lanc et fiitare maius imponendo in illud sacratis— 

simas St. Cantii, Cantiani et Cantianillae S. Felicitatis So. septem fratrom 

majorum reliquia^,,, 

j^er Eindruck, den nun das eo restaurirte innere der St, Ruprecnter ^irche auf 
den Eintretenden macht ist ein machtiger una her-^erfreuenaer uin iindet nicht 

nur bei den farrinssasen, dic mit *Jtol2 ami ihre Kirche blicken, sondern auch 
seitens ^enner iii Fachleute timgetheiiten leifail. 
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Trot^dem kann ich eine -emerkung nicht unterdracken. Uieselbe be^ient sich auf 
die ^'arbengebung, die sicii in zu zarten, last darchvvegs gebrociienen TOnen be- 
wegt. ^ie Wirkung vi&re^vveifelohne eine viel macatigere, vsenn der Maler nicht mi 

mit einer gevvinsen Scheu und Angstigkeit den tiefen, satten, kraftvollen ^rber 

■^'arben des Roth, Blau und Gelb, die so recnt eigentlich die ^rund - und Ciia= 

rakterfarben des gothischen ^tjles sind, aus dem vVSge gegangen wlire. Er mochte 

hiezu vielleicht dure'-! die zu helle eleaciitung der Cirche veranlaost vvorden 
sein. Die iaohen an i scalanken - enr ter des Langhauses sind nSjiiicii mit gew5Iinli= 

chen Glasscheiben ausgefullt, so dass das ^čigesljclat duroh dieselben ungedSmpft 

und mit voller ~raft hereinfluten 'cann. -"eshalb entbehrt aus das Innere der 

Kirche jene geheimlisvollen Dusters, das uns sonst beim Betreten gotisehen ?rir= 
chen in eone vveihevolle Stimmung za versetzen ^flegt. iiese eiiigkeit des 

Innern mochte vielleicht den Maler zu der ErvvSgung bestinu^t aaben, dass eine 

liefe und fatte Farbengebung sein .. erk als za greli wflrde erseheinen lassen. 
-Ui ese BefiUrclitang wS.re alber vielleicht gegenstandslos gevvorden, wenn der 

Maler gleich von ^nfang an seiner -Hrbeit statt des hellen cremefarbenen einen 
etwas dunkleren ilalgrundton ge-eb n h§tte. 
Nichtsdestovveniger muss die ^estaarirung .and Aasmalan^ des ;irGneninnern als 

wohlgelangen ani darahvvegs stylgerecat genannt werden, so dass jeder Freand 

mittelalterlicher 'anstdenicmaler seine ^reude daran haben kann. 

■Diese ^reude wird aber seir dure i den Anb ick getr3.bt, vvelchen die Urafassang3 = 

maaern der ^irche bieten. Dieselben befinden sich in einem so desolaten 2astan- 

de, dass dieses sch8ne K uns t d en k: mal ern tiich gef^hrdet erseneint, wenn nicht 
baldm8glichst Wandel gescaaffen wird. -"esonders baafžlllig sind die Aussenwa,,nde 

und Stltzen des Chorabschlusses. i3ie Strebeofeiler sind im Laufe der Jahraun= 

derte ganz morseh gevvorden. ^icht unbetrilchtliche iheile oder 'V a s s er s c alSg e und 

der Berkfinung der zierlichen ^treben sind herabgestilrzt^ stellenvveise sind ganz ^ 

Mauerstficke ausge^rochen und herabgefallen. 
Dass auch das Kirchenpflaster drin^end einer Ausrcecaslang bedarf, mag nur neben 

bei ervvžlhnt werden.Die ^efahr einer Ernst laften iatastrophe ist amso grbsser, 
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als aur Abwendunt ierselben der vftllig erscliOpften irc.ieneasse gegen*«3bt§ war= 

tig und voraussic -tig noch fur langere Zeit telile Mttel zur VeriAgung steiien. 

Noch weniger ulber kann von der > >fer illigiiuskeit, oder besser ^esagt von der 
^pferfahig eit der Bevbl rerung ervvartet vverden, da dieseibe ganz und gar nicht 

mohlsituirt ist und eic bei der -estaarirang des Circaeninnern scaon onnenin 

ti.ber ihre ^ernifigenskrS-fte angetrengt lat. 
-Bei so bevvandten JiustSnien, iialte ion es fur n;eine Conservatorenpriicht, aaf 
den bedauerlichen Zu?tand dieser so iSnen und ^erade wecen des eitenneit iaanst 

hi storircher -^aucienkiaale in Krain far dieses Kronland noch ^aris besonders wic.i 
tigen und v?ert vollen A.irche aufnBr sam machen. 

• : : 3t.28,1.1902,str.63-72:Ui e Pfarrkirche St. .aprecnt in 

Unter - Krain und ihre itestaurirang: von prof. J.Vrnovec. 

Slike:Fig« 1. tlcris cer ve. 
i'ig.2. sunanjšSina reebiterija. 

In der Pfarrkirche za t. uprecat, einen dreiscaiifigen aal^enbaue aus dem 

J.1497, wurden ^estaurirungen vorg-nommen, and namentlich die Ausmalung des 
Innern in volil oii>nien ent? recineder eise durchgelaart« -"eider verabScLumte an 

vor allom andern die bualiche ^icaerung des Circnengebaudes vorzunehmoi, was 
so on fur die aliernachste Zeit einige Arbei ten unabvveisiica m^cht« Ua die 

verfilgbaren I i teli ftir die Innenrestaurir-aag verbrauc.it warden, wird eine 
■^tadt ubvention er eten. iese bese iliesst die t.O« im inbiiok uuf den erheb= 
lic den kunsthi toriscaen ert des otteshauses za befflrvvorten. 

Z 5t. ii .1,1,1902, str.47:Sitzun^berichte»iieferent 
Luntz« 

Patriarch Johan je podaril z odločbo 2b. lec. 1393 svojemu vazalu Hermanu 
Celjskemu in njegovim dedičem 6 cerkva ali iar, med njimi tudi c«ir« št, 
Kupertu, 

 J-O-rn/.on♦ uiLs > ^ifftnat .onitach l.l8bQ.str. 2b.  
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Lepa gotska notranja ina J i.-ila vsa prenatr.-ana ti devetimi oitarji. i?e- 

daj je prem-rejena v prvotnem sc.isiu. je .nranjen " turn sionokosteni" 

Stoji na evan^. strani veu oltarja. xxjc poaobi) gotske monrlr ce sidan stolp 

ta s hranjevanje zakramentov, 'rvotne oltarje so odstrani in . ostavili dva 
nova seve v gotskem stilu. v tem stilu bo ,'Opr^vijen je vei.Oi.tar in orgle. 

Prižnica in kri že v o t pa sta -:e nova, novo0OLska. 
Zg.icinioa, i.lbi)6,str. 115. 

Nov tabernakelj je n jedil Zadnikar. Je v gotskeiii sxogu. Oltarno siiko pa je 
izdelal -Volf - sv. ^upert in sv. trojica. 

2g.ranica, l.lti6bfstr. 175« 

Mov vel.ol lar v t otskem slogu je naredil kamnosek loman. Načrte je ranj 
orisal 'loman, pri izdelavi pa so mu .omagali trije domačini. Oltar je ra«* 
deljen na tri ole, v srednji je podoba sv. nuperta, ob straned Andreja in 

""etra. Vse tri je ia lesa li no i-^re-rljal lome. Srednja pola s sv. aupertom 

se zapira s sliko, ki ju je naredil olf. 
.Danica, I.I861 ,str.214, 229« 

Cerkev je bila v pOTnogotskem slot-u. sesidana 1.1497* * ..." že vnanje Tidov" 

je spričuje bistroumno zidarsko £,lavo, p^ to še ni nič proti notranji na= 
pravi....ki je vsa v gotskem slogu izdelana" z'j 

f }, — .    .-v Zg.Danica, 1.1866, str.238« 
t ^ ^ cz« ^ ^ /C 

Oltar v gotskem slogu irdeiuje iirma daas «x&xiUftz 
Zg.Danica, l.lb64,str. 

Vel.oltar ne bo naredila firma iiaas ura?:a, marveč domač umetnik S:ojut 



ŠT.RIRSRT na i^ol. - Ž.c 
27. 

Toman. ^ irma -aas pa bo izdelala le dele kovine n.pr. 12 .-postolov, 

2- .ranica, 1.1664,str .65, 

Cerkev sezidana kot pr^vi stara letnica i.1494« Prvotni:, je Ladi % faucraraenta] 
hišica v prertit.Vsa ostala oprema pa je bila polnejšega datarm in" na- 
vadnega dela'. ^ekdaj je bilo v c. 10 oltarjev, 9 v svetli a in eden 

kri .--ti ji* ^ vsaki strani ob tsiciu od sreda cerkve so bile stopnice ,ki so 
vodile do orgel. Tako je bilo prav malo prostora ^a ljudi. Po stenah so 
viseli okvirji prav revnega križavega pota. ^ekdaj poslikan otski obok je 
bil sedaj xxxxx£C&zam umatan.V takem stanju je bila cerKev "i a časa dekana 

V» Vovka# ki je akenil cerkev ^ o p.-a vi t i in olepšati.JNaročil je i tal. zidarje 
i so delali ž.c. v Boštanju, naj uridejo .ot.. av .jat c. v "i.-upertu. 

^ekan ji;. naročil naj vso cerkev otolčejo in nanovo omet a j o. 
Zg. anica, 1.1572,str. 3^2. 

Hf> pokopaliču je bila l.l8t?9 postavljena k apelisa v 4lo L.. Kem siogu, ki naj 
hi služila ot mrtvašnica in grobnica Hakovoke roubine. 
Sova . otsk : on 3 tranca, keiih. iSova omara v zakristiji, -i^ov vel.oltar izde- 
lal rtace Toiiian, t o me, oli in ^adnikar.xa "se to narejeno za časa dekana 
/.Vovka 1.1055. 

Zg. /c-aica, 1.1672, str-41b. 

Cerkev znotraj lila na^unaj in znotraj ^opravajena in preslikana. 
Slike na oboku je naslikal M. voželj iz .vainika 
Cerkev je bila "idanu pred 400 leti, fiad oltarjem v sklepniku je grb Ce 
1 j anov. 

V prezbiteriju je slikana tapeta, osneta po tapeti votivne c. na Dunaju 
Vel.oltar je kamnit, naredil ga je 1.1B65 kamnosek loman i' JL>j* 
Slika sv. "uperta v vel.oltar ju pa je delo slikarja ffolfa. 



o!!«HUP iuitT na -cl. - ž-,g. 
28. 

V ^re-rbit. je orc-torij aražine i-arbo, ki ka^i gotoko stavoo o. 

i.tebra polna skietaikov, tudi v ladji so na skle^-nikih podobe svetnikov, sim 

bolov in ru^et. 

Str. oltarja sta gotska, a ne kamnita, la žen strani je naslikano lf fluii [■MMi 

, slika je posneta po Kleinu, slika .--v. družine na mo - ki str. pa po Itten« 

bacili. 
Za orgijami je kronograin» ki pravi, aa je c. poslikal Koželj, 

i^reovl j eno. je tudi rakil •tija.iiktkiiPodoba 'veličarja tu je visoka 

Porlatarsica dele. v cer-vi sta i^v -^ila brata čadež l* kapelj na Gor, 

Vurnik i-r Radovljice pa je naredil cutska vrata po načrtu i-r 16.stol. in 

p;otsko piscino v zakristiji. Goršič je ttr«diX orgle 

Zg.ranica, 1.1697,str.294, 316, 523. 

JSarejen nov ^vonik.v gotskem smislu. i)elo izvršili; tesar^arko Plečnik 1" 

ilotederšiča, zid. moj eter Jakob ^rbančič Zgitjtfgigi:eMyyi:3f. 
Iv -^o^atca, klepar Jožef ^erljak iz iloteaeršiča. 

Zg.iianica, 1.16 /5, str. 52!?. 

irna, 2.c.- freske v prezbiteriju«? ju^ovz.h• jaanaqj±kcr-i jc velll bogato 

lir>tnat rastlir ski notiv, ki pokriva vse ploskev in im v sredi močno 

svedrasto jedro, ki sponinja na ri.otiv, ki jih jo Koželj ni iciral z oboka 

ž. c.s v ^t. a; o rt j. 

Štele, X>?A, 196b,Etr,10 
. , i 

\ t \ 

; 



Št.Rupert - 29, 

Na zunanjšcini prezbiterija na vzh,zaključni steni ostanki gotskih fresk 
pod oknom do pritličja in na obeh opornikih na straneluDoločiti se ne 
da nič.Spod s črnim križastim vzorcem patroniran večbarvni pas. Pod 
oknom rudeče svetel vzajemno deteljičast rudeč in rumenkast pas. 
Nad vencem levo na oporniku 5vrsten napis, ohranjena samo rudeča delitev, 
vrst, črk ni več. , 
Nad glavnim portalom plošča z letnico 'V . 

Štele, XXIVA, 1962, 24 

oevnica pri Mirni - p.c.^aše ljube Gospe 
Freske v cerkvi, zveza s ^t.Rupertom, Gelovnikom 

Štele, XXIVA, 1969, 90 

Veliki oltar iz marmorja, "izdelan v gotiškem slogu, čevljev visok, 
po sirJavl 15 Čevljev, izdelan iz nabrežinskega marmorja, vložen^Je 
rdeči lomski (kranjski) marmor, podstolpje Je iz grškega, stopnički na 
zgornjem delu pa so iz francozkega in veroneškega marmorja..." ,Je delo 
Haceta Tomana . ...."Tudi v najmanjši rezbarii se kaže umetna roka," ki Je 
po načrtu "Fersters Bauzeig." izdelala vse tako, da se vsaka mala stvarca 
lično vjema z veliko  Podobe sv. -^uperta v sredi in av. Adnreja in 
Petra na straneh, iz lesa izrezuje mojster i'omec v St. tidu."  

Dopisi. Iz Ljubljane poroča £tefan Mandič. - NOVICE 1. november 
1865. L. XXIII, list 44, str. 561. 

"Kdor želi kaj lepega videti, naj gre pogledat prezali tabernakelj za cer« 
kev v i:ent-Hupertu k gosp. Zadnikarju (predmesto sv. Petra zraven Cesarja 
št. 145). videti ga bo le še nekaj malo dni." 

Dopisi. Iz Ljubljane. - NOVICE, 25. julij 1866. L. XXIV, list 30, 
str.245. 



' ■ l Št. RUPSRT na Dol.- ž,c, 50. 

50» sept. 1866 je bil posvečen novi oltar. 
Dopisi, V Šent-Rupertu na Dol, - NOVICE, 19. sept. 1866, L, XXIV, 

list 58, str, 506, 

t- ■ *, 


