
DUŠAN KOMAN 

Vodnik Karla Prennerja 
po Crngrobu in okolici 

Leta 1840 je Kari Jožef Premier (rojen 3. novembra 1780 v Škofji Loki, umrl 
13. maja 184] v Stični)1 v dveh delih (v 8. in v 10. številki) domoznanskega tednika 
iUvrisches Blatt objavil prvi topografski in umetnostnozgodovinski opis crngrob-
ske cerkve in okolice", ki ga lahko brez pridržkov štejemo za prvi celostni vodnik po 
cerkvi Marijinega oznanjenja in njeni širši okolici. Prennerjev opis crngrobske 
cerkve je. čeprav soliden umetnostnozgodovinski članek, v strokovni literaturi ostal 
prezrt in tako vse do danes neznan1. V strokovni literaturi je precej neznan, kljub 
svojemu obsežnemu opusu, tudi avtor sam*. Da bi rudi ta pomembni sestavek 
oCrngrobu. ki zaradi svoje celovitosti in časa nastanka pomeni enega ključnih kam
nov v mozaiku strokovne literature o tem kraju, postal dostopnejši, sem se odločil 
za objavo njegovega dobesednega prepisa na koncu tega prispevka. 

V svojem besedilu je Prenner najprej podal geografski opis širšega prostora, pri 
čemer je poudaril bogato pogozdenost. Še posebej je izpostavil njegov pomen na 
trgovski poti med Gorenjsko in Primorsko in obrtno dejavnost na tem prostoru. Pri 
tem je seveda opozoril na nevarnost crngrobskih razbojnikov in roparjev, ki je 
nekoč prežala na trgovce in popotnike ter na kratko opisal njihovo početje. 

Takoj na začetku opisa cerkve je poudaril razliko med obema deloma arhitekture 
(Molinarove lope takrat še ni bilo) in kot dominantnega izpostavil Jurkov prezbiterij. 
Tega je opredelil le stilno (... ist in dem leichten, schonen altdeutschen Style des 
MitteUillers. der nochjetzt toohlgefdllt, erbaut...). v datacijo pa se Prenner ni spuščal. 
Pri opisu prezbiterija seveda ni mogel mimo oboka in grbovnih sklepnikov, med 
katerimi je kot posebej zanimivega izpostavil sklepnik družine della Scala. Grb te 
družine je namreč opazil tudi na oboku stare župne cerkve v Stari Loki in v župni 
cerkvi v Škofji Loki. Pomudil se je tudi pri figuralnih služnikih na zahodni steni 
prezbiterija (legenda o razbojnikih), že takrat pa je pravilno predvideval, da so bile 
stene prezbiterija poslikane. Prenner je ob tem kot muzealec in starinoslovec 
izpostavil svoje mnenje o naknadnih posegih v sakralno arhitekturo, in je prezidave 
in beljenje fresk preprosto označil za vandalizem. Precej natančno je opisal tudi 
notranjo opremo, pri čemer je izpostavil predvsem glavni oltar, med drugim pa je 
omenil tudi orgle in zvonik z zvonovi. Crngrobski prezbiterij je lahko primerjal na 
Kranjskem le s Šentrupertom na Dolenjskem, na Gorenjskem pa mu ni našel 
primerjave. 
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Preden je začel opisovati ladje, se je avtor pomudil pri močni cezuri in razliki 
med obema deloma arhitekture, ne da bi pri tem pomislil na namero, da bi kasneje 
obstoječe ladje podrli in zgradili nove. Oltarje v ladjah je označil za nepomembne, 
posebej je omenil le Martinov oltar, pri čemer omenja sv. Martina kot domnevnega 
zavetnika prejšnje cerkve na tem mestu, in kot posebnost rebro »ajdovske deklice-. 
Prenner je svoj opis cerkve nadaljeval z zunanjščino. Ker je ta nastal še pred izgradnjo 
vhodne lope. je zanimiv predvsem opis zahodne cerkvene stene, kjer omenja dvoje 
vrat, ki tvorijo glavni vhod. Glede na razlike v slogovnih značilnostih posameznih 
stavbnih elementov je pravilno postavil relativno kronologijo nastanka oziroma 
razvoja cerkvene lupine. Sredi 19. stoletja je bila tudi Bolfgangova freska Krištofa na 
zahodnem delu južne stene cerkve še dovolj dobro ohranjena, da jo je Prenner 
lahko precej nadrobno opisal. Preden se je odmaknil od same cerkve, je podal še lite
rarni opis okolice tega spomenika. Prenner nam je v tem članku zapustil tudi 
najstarejši do danes znani opis Rdečega znamenja, pri čemer je opisal predvsem 
freske, ki so danes skoraj popolnoma uničene. Kljub temu da so bile, kot tudi 
Prenner sam trdi. v njegovem času te še dobro ohranjene, pa je že opozoril tudi na 
poškodbe poslikave. V opisu je poudaril izjemno visoko kakovost poslikave. freske 
pa je - z današnjega stališča seveda napačno - primerjal s poslikavami na oboku 
prezbiterija crngrobske cerkve. Avtor je opozoril tudi na številne grafite z letnicami. 
med katerimi je - zmotno - prebral celo letnico 1493, zaradi česar je datiral zna
menje nekoliko prezgodaj1. 

V nadaljevanju je Prenner opisal vasi okoli Crngroba. pravzaprav med Kranjem 
in Škofjo Loko, pri čemer se je dotaknil tudi naselitve in kolonizacije škofjeloške 
freisinške posesti. Pri opisu krajev je izpostavil, kot sam pravi, vandalski odnos do 
starih cerkva. Posvetil se je tudi nekaterim jezikovnim značilnostim ter imenom vasi 
in nekaterim priimkom, na podlagi česar je podal tudi etnično sliko prebivalstva 
Sorskega polja. V svojem opisu ni izpustil niti za tisti čas značilnih pridelkov tega 
okoliša. Prenner je podal še nekatere etnografsko zanimive detajle iz življenja 
v okolici Crngroba. Poleg kratkega opisa noše se je posvetil predvsem plesu. 

Ta Prennerjev, do sedaj žal skoraj neznani prispevek pomeni enega izmed mejnikov 
v zgodovini slovenskega krajepisja. Seveda je besedilo, gledano z današnjega v -klika, 
zastarelo in avtorjeve opredelitve na nekaterih mestih nepravilne, vendar pa je bil 
v času nastanka to članek, ki je pomenil najbolj relevantni opis Crngroba in okolice. 
brez dvoma pa je pomenil drugim avtorjem 19. stoletja oporo pri opisih in raziskavah. 
Predvsem drugi del Prennerjevega besedila bo gotovo zanimiv za etnološko stroko. 

Die Wallfahrtskirche U. L. Frauen zu Ehrengruben in Oberkrain" 
Von Carl Prenner 

Dem von der Hauptstadt Laibach in das Oberland sich begebenden, und das 
Zeverfeld betretenden Reisenden, stellt sich im Hintergrunde ostvvestlich eine aus 
der Gegend von Lack bis an das reehte Saveufer bei Krainburg reichende, zum 
Theil cultiv irte. grol.stenth.eils mit Laubholz bevvachsene, mit vier Kirchen gekronte 
und durch versehiedene Schluchten verbundene Gebirgskette dar. Beinahe in der 
Mitte dieses Gebirgszuges erblickt man in der untern Gegend desselben eine nicht 
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unbedeutende Strecke mit Nadelholz 
bewachsen, aus vvelcher sich von einem 
niedern Abhange ein machtiger Thurm 
emporhebt, imel durch das Daseyn eines 
runden, mit hohen gespitzten Fenstern 
versehenen Gebaudes an seiner Seite 
dem Wanderer verrath, dafš hier der 
Glaube unserer Viiter ein Gotteshaus 
hingestellt habe. Dieses ist clie Wallfahrts-
kirche Maria Ehrengruben, erbaut an 
jener furehtbaren Stelle, wo vor Jahr-
hunderten eine verwegene Rauber-
schaar ihre Mordstatte liatte. In jener 
Zeit vvar diese. nun so schone, mit vval-
lendem Getreide, obstreichen Baumen, 
angenehmen Tristen, und aneinander 
hangenden Dorfern bedeekte, und von 
ein Paar Tausend Menschen bewohnte 
Gegend ein diisterer Fichtenvvald, der 
grol.še Feichtingerwald des Zeverfeldes. 
der nnr wilden Thieren, und men-
schlichen Unholden einen Aufenthalts-
ort both. Keine Wohnung v\ar in der 
Nahe; nur die aus dem Jaurthal des 
benachbarten Karntens, von Volker-
markt lier. durch das Kankerthal iiber 

Krainburg nach Lack. und von da durch das Pollander- und Sevracherthal iiber den 
Schwarzenberg, einen Theil des Hirnbaumervvaldes, iiber Haidenschaft und Gorz 
nach Italien fuhrende Handelsstralse des Oberlandes, durchzog diesen. den einzel-
nen Reisenden furehtbaren Schwarzwald. Wer nicht in gnMšeren Caravanen reisete, 
der fiel unversehens den liier allenthalben auflauernden Raubern in die Hande. 
Derlei Vorsalle vvaren ganz dazu geeignet, den zwischen den Stadten Krainburg 
und Lack bestehenden Handelsverband. zum grolsen Nachtheile der Interessirten. 
zu hemmen und auch deren Handlungsspeculationen in entferntere Gegenden 
ganz einzuscliiichtern. Der Handel stockte. Krainburg und Lack vvaren damals nach 
der Hauptstadt die bedeutendsten Handelsplatze im Lande. Der Verkehr mit den 
karntnisehen und oberkrainisehen Eisenwaren und mit den Lacker Leinen-
erzeugnissen vvar betrachtlich, und konnte es nach der merkantilisch-vvichtigen 
Lage beider Stadte auch seyn, und zvvar: Krainburg, als an dem Hauptflusse des 
Landes, auf dem Hauptcommunicationspuncte des Oberlandes mit dem Unter-
lande und Hauptiibergange nach Karnten gelegen, und Lack. am Ende der grolšen 
Zeverebene am Eingange in die Thaler der. Italien beriihrenden julisehen Alpen, als 
der Schliissel Italiens in der Nachbarschaft der damals vvichtigen Gevverkschahen 
zu Eisnern, und als der Mittelpunct der Leinvvand - Manufacturen. Einen guten 

Prva stran časopisa »Ilfyrisches Blatt« iz 
leta 1840 s prispevkom Carla Prennerja 
o Crngrobu in okolici 
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Beweis der damaligen Handelsmachtigkeit beider Studie liefern noch gegenwartig 
die vorhandenen massiven, mit Handelsgewolben versehenen Hauser auf ihren 
Hauptplatzen. Die Stral.se iiber den stiirmischen Loibel bestand damals noch nicht; 
sie wurde erst in der spateren Zeit. um das Jahr 1558. von Erzherzog Čari, aus der 
zweiten oder steyrischen Linie, auf seine eigenen Kosten erbaut. Die vielen 
Schreckens- und Mordscenen, \\elche sich auf dieser StraEe und im beschriebenen 
Valde ergaben, riefen zu nachdriicklichen und kraftigen Mafšregeln gegen das 
Raubergesindel auf. Die bewaffnete Maelit wurde aufgebothen, und die LInholden 
nach gewaltiger Besiegung aller Hindernisse endlich bezvvungen, eingebracht, und 
der strafenden Gerechtigkeit iiberliefeft; ilir Schlupfvvinkel, die schreckliche Morder-
grube, zerstort, und an jener Stiitte erhob sich die aus Dankbarkeit zur Ehre der 
gottlichen Mutter von dem so sehr gefahrdeten Handelsstande neu liergestellte 
Wallfahrtskirche Maria Ehrengruben. 

Diese Kirche ist sowohl an Grolše als an der Erhabenheit ihres altdeutschen 
Baustvls eine der ersten im Lande. Sie besteht, was besonders aul Tallend ist, atis zwei 
besonderen, in der Bauart wesentlich von einander unterschiedenen Abtheilun-
gen. Der obere Theil, vvelchen man fuglich das Sacraritim nennen konnte, ist 
in dem leichten. schonen altdeutschen Stvle des Mittelalters, der noch jet/.t vvohlge-
fallt, erbaut. Das schone liohe Gewolbe dieser Abtheilung, mit seinen netzfčrmigen 
Rippen, wird von den auf Saulen ruhenden hohen Seitenmauern, und in der Mine 
von sechs gleieh weit von einander stehenden schlanken Saulen getragen. Diese 
schonen gelb und weils geriinderten Saulen heben sich, Palmen gleieh, zu dem 
hohen Gew6lbe leicht empor. In der Mitte des Hintergrundes. oder in der von fiinf 
hohen gespifšten Bogenfenstern hell beleuchteten Rondelle desselben steht der 
breite, bis an die Gewolbdecke reichende, pvramidenformige holzerne Hochaltar. 
in drei Abtheilungen erbaut. Derselbe ist mit Figuren, kleinen Pvramiden, Laub-
werk, Kngeln, Engelskopfen mit vergoldeten Fliigeln und vergoldetem Schmelz-
werke, und sonstiger reichlicher, des Alters ungeachtet noch friseh erglanzender 
Vergoldung stark bedeekt, und verrath das Zeitalter seiner Erbauung. Das Gewolbe 
ist in alter Manier an den Rippennetzen mit mannigfaitigen Mutter-Gottes- und 
andere Heil. Bildern, so wie mit versehiedenen Wappen geziert, und zwar alles aus 
Stein gehauen. Unter den Wappen verdienen ein kaiserl. Adler, das Herrschafts-
wappen der Furstbischbfe von Freisingen, und andern, insbesondere jenes der 
Herren della Scala, eine weilse Leiter im rothen Felde, darstellend, bemerkt zu wer-
den. Dieses Wappen der Herren della Scala habe ich an den Gewolb.n" der uralten 
Pfarrkirehe zu Altenlack, und in der, auch im alten Style erbauten, Stadtpfarrkirche 
zu Lack wieder gefunden; hinlangliche Beweise uber das Alter dieser Kirche, und 
dafš diese Herren von der Leiter, besondere Wohlthater gevvesen, weil dem 
Gebrauche des damaligen Zeitgeistes zu Folge nur die besondern Wohlthater, oder 
Vogtherrn der Gotteshauser, in diesen ihre Wappen haben ausstellen diirfen. Alle 
Zwischenraume des netzformigen Gewolbe-Gerippes sind verschiedenartig 
gemahlt, theilvveis mit abenteuerlichen Figuren. Die erwahnten sechs hohen, 
schlanken Mittelsaulen tragen in zierlicher erhobener Arbeit statt den Capitalern ver-
schiedenartige Arabesken, mit den angebrachten Emblemen der vier Evangelisten. 
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An vier Endknaufen der an die obere auswartige hintere \\'and gespannten 
Gewolberippen. dcuten als Votivbilder vier aus Stein gehauene Kopfe auf die ehemals 
hier bestandene Mordergrube und auf ihre Bewohner. Es sind zwei mannliche, dann 
ein mit einem Haupttuche umwundener weiblicher, und ein Hundskopf. Der Tradi-
tion zu Folge sind es die Kopfe des Rauberhauptlings, seines Bruders, seiner Mutter 
und ihres menschengefahrlichen Bullenbeilšers. 

Ohne Zueifel waren friiher nebst dem Gevvolbe auch die Seitenvviinde dieser 
Abtheilung mit verschiedenen Vorstellungen bemalt. Wahrscheinlich durften solche 
die Geschichte der Entstehung dieser Kirche enthalten haben. Allein der hie und da 
haufig gefundene, fiir die Geschichte und ihre Denkmaler so sehr nachtheilige Eifer, 
oder vielmehr Milšbrauch und Vandalismus. alte schatzbare Gebaude, insbesondere 
Kirchen zu modernisiren und alte Malereien ohne Schonung mit Kalk zu bekleksen 
und zu iibertunchen, hat leider auch hier seine Opfer genommen. und der vater-
landische Geschichtsforscher und Ereund betrauert fruchtlos solchen Verlust an der 
alten Kunst. Aulšer dem bereits beschriebenen Hochaltar befinden sich in dieser 
Abtheilung noch drei andere Altare aus jiingerer. neuerer Zeit, wovon jener an der 
linken Seitemvand, der heil. Magdalena gewidmet, bemerkt zu werden verdient. 

Das Altarblatt verriith eine Meisterhand. Schade, daB dieses Bild durch Feuchtig-
keit in seinem Colorit zu erloschen beginnt. Dieser Altar ist der auf demselben 
befindlichen Inschrift zu Folge, von einer Ereiinn von Lampfrizheim, Gemahlinn 
des Erbauers, und Besitzers des in der Nachbarschaft liegenden Schlosses Ehrenau, 
welcher gleichzeitig Herrschaftsadministrator oder SchloIShauptmann zu Lack 
gewesen, errichtet worden. 

Auf einer langs der rechten Seitenwand der Kirche befindlichen Tribune steht 
die nach der ganzen Liinge derselben sich ausdehnende Orgel, und der 24 Klafter 
ins Gevierte, und zwei Klafter Dicke messende hohe, breite und majestatische 
Kirchthurm, in welchem drei gut gestimmte Glocken, wovon die grofšte iiber 
36 Centner wiegt, hangen. Dieses harmonische Gelaute ist bei dem schonen Schlag 
der groRen Glocke in einer grofšen Entfernung besonders anmuthig zu horen. 
Noch befindet sich in diesem Thurme zu ebener Erde die sehr geraumige Sacristei. 

Diese ganze obere Abtheilung ist in allen ihren Formen ein schones, wohler-
haltenes Monument altdeutscher Baukunst, und derselben diirfte in ihrem Baustyl 
vielleicht in ganzem Vaterlande nur jene zu St. Ruprecht in Unterkraim" gleichkom-
men. Im Oberlande hat sie dieEfalls meines Wissens ihres Gleichen nicht. 

Diese Abtheilung ist von der untern durch eine uber die ganze Breite der Kirche 
gezogene steinerne Stufe abgesondert. Oben an den beiderseitigen W6lbungen, 
insbesondere an jener der unteren Abtheilung, ist die Absonderung der beiden 
Abtheilungen besonders bemerkbar, und deutlich zu entnehmen, daiš beide Ab-
tneilungen nicht gleichzeitigen Ursprungs, sondern die untere alter sey, und die 
obere der untern zugebaut wurde; denn wahrend der obere Theil hell und 
erhaben, mit hohen gespitzten Bogenfenstern da steht, bildet der untere Theil, 
in drei Abtheilungen gesondert, das Schiff der Kirche, als ein niederes, von breiten, 
sehr massiven viereckigen Pfeilern getragenes Gewolbe, mit ein Paar gothisch 
geformten, breiten, kein hinlangliches Licht gebenden Fenstern. 

47 



LOŠKI RAZGLEDI 50 

In dieseni Kirchenschiffe betinden sich \'ier unliedeutende Altare mit Figuren 
alter Sculptur, Unter diesen Altaren ist der an der linken Seite dem li. Bischof Martin 
gewidmet. Dieser ist jedoch, nach der Sitte der Vorzeit. nicht als Bischof, sondern 
als Reiter vorgestellt. und soli der Patron der fruher hier gestandenen Filiale gewe-
sen seyn. Sein Namensfest \vird hier noch durch ein von der Pfarrgeistlichkeit aus 
Altenlack gesungenes Hochaiiit, zu welchem durch ein Gelubdc alle Hirten der 
Pfarre erscheinen, gefeierl. Zu diesem Amte wird von jedem Hirten ein Kapaun als 
Opfer gebracht. An diesem nanilichen AJtare hiingt an einem, in die obere linke 
Seitenwand eingelassenen, viereckigen. htilzernen Balken jene beinerne Rippe, 
welche der Volksaberglaube als die Rippe einer heidnischen jungfriiulichen 
Riesinn anstaunt. Diesem Volksglauben zufolge sĉ U diese Riesinn mit dem einen 
FuKe auf dem St. Margarethenberge bei Krainburg, mit dem andern auFdem Kahlen-
berge gestanden sevn. Die Kirche liat drei Eingange. wovon zwei ]:iarallel neben 
einander am untern Ende die Haupteingiinge bilden. Die Form cierselben ist, 
ungeachtet sie sich nahe stehen, \erschieden. Diese Versciiiedenheit der Eingange, 
wovon niimlich der eine in dem schonen aitdeutschen, und der andere in dem 
sc]i\verfalligen g(.)thischen, dem bvzantischen der iilteren Zeit sich hinneigenden 
Stvl erbaut ist. fiihrt den Beobachter auf verschiedene Muthmaišungen hin. Ent-
\\eder ist der untere Theil das Ganze der \c)rnuiligen alliiier gestanden haben 
sollenden Martini-Filialkirche. zu \velcher, nach Abbrechung des Sacrariums und 
LTebersetzung des Martini-Altars, der schone obere aitdeutsche Zubau mit dem 
Gnaden-Altare gekommen ist; oder aber \\ar die Frauenkirche urspriinglich in LJem, 
im untern Theile sicii darstellenden alteren deutscheii Stvie erbaut, und in der 
Folge erst der obere schonere Zubau geschehen. Meine Meinting ist fiu" den letz-
tern LImstand, weil ein Paar in der Umgegend steiiende Filialkirchen bei weitem 
nicht so geriiumig und ausgedehnt sind, v-ie der untere Bau dieser Kirche ist, 
obschon sie ein eben so hohes Alter heweisen. Uns zu dem Aeulžern der Kirche 
wendend, so erblicken wir an der linken Mauer zunachst des Seiteneinganges den 
in gigantischer GroKe gemalten, bis an das Kirchendach nach der ganzen Hohe der 
Kirche reichenden heil. Christoph, dessen Biki noch vor wenigen Decennien an 
keiner alten Kirche fehlte, gegenwartig aber schon an den meisten Orten, wo es 
friiher bemerkt wurde, durch das Uebertunciien mit Kalk verschwunden ist. Hier 
erscheint er in altdeutscher Tracht. den Heiland in Kindesgestalt an der linken 
Schulter tragend, und in der rechten Hand einen riesenmaKigen, bis zum Wipfel 
abgeiisteten Baum als 'Wanderstab haltend, oder vielmehr sich auf denselben 
stutzend. und das Meer wie einen Bach durchwatend. Auf dem in Wellen an seinen 
gigantischen FiiBen sich kreisenden See erblickt man abenteuerliche Meerfriiuleins 
und bemastete Schifflein. Dieses alte Gemiilde ist am untern Ende, bis zu einem 
Viertel der ganzen Flohe desselben, voli Autographen aus dem l6. und 17. Jahr-
hunderte mit beigefiigter Jahreszahl, und dem Anker, als Svmbol des Handels-
standes. Lim die Kirche stehen ein Paar Bauernhauser, ein der Kirche gehoriges. zu 
Zeiten von einem jubilirten Priester bewohntes holzernes, auf einer kleinen An-
hohe befindliches Gebaude; ein ehemaliges, nun von einer Bauernfamilie bewohntes 

48 

file:///vird
file:///erschieden
file:////eder
file:///velcher


VODNIK KARLA PRENNERJA PO CRNGROBU IN OKOLICI 

Eremitcnhauschen, und ein Paar holzerne, bei Concursen der WaUfahi"ter 
gebrauchte Ausschankhiitten der Lacker Wirthe, dann die Meli^nerei, bei welcher 
sich eine schone Ai.i.s.sicht offnet. F.ine nocii ,sch(')nere. romantischc Aussicht stellt 
sich aber dem Wanderer an der Hintcrseite der Kirche, an dem ummauerten 
Kirchhote dar 

Man blickt in eine iippige, mit alien Reizen der sclicMien Natur prangende 
Landschaft. Wech,selnde Waldchen, mit Wiesen bebaute Feider. \()n Obstbaiimen 
umgcbene iind beschattete Dorfer mit den aus ihrer Mitte auftauchenden 
Kirchtiiurmen. reizende Hiigelketten. im linken Hintergriinde die hohen kaiilen, 
zum Theile mit Schnee bedeckten Hochberge, ais Griinzmarken zwischen Krain 
und Karnten, erwas tiefer in gerader Riclitung die ehrwurdige Thiirmruine des 
aiten Bergschlosses Fl()dnig, noch efvNas tiefer der doppeigni^fige. ais Krone die 
Frauenkirche tragende Kahlenberg. iind znr Rcchten der hohe, mit der Kirelie der 
beiden Landespatrone Fiermagoras nnd Fortiinattrs iiekronte Ol.-^oinig. vereinen 
sich zu dem herrlichsten Panorama. Das Auge iilierlilickt sogar im noch weiteren 
Hintergrunde das Griinzgebirge unseres l'nteriandes, den hoiien Jantschberg. 

Den verehrten Lesern dleses Bkittes, Lind den schonen Bew(5iinerinnen der nicht so 
weit entfernten Haiiptstadt ratiie ich. \\enn sie diese, durcli ilir Alter nnd ihre histo-
rische Merk\VLirdigkeit eiir\\lirdige WallFahrtskirche nnd ihre schtine Gegend besn-
chen \vollen. sich ckihin den Weg tilier mein Gebnrtstadtchen Lack zii \vahlen, \veil 
eben \-on da der\X'eg nach Hhrengrnl:)en iiLifcrst angenehm nnti aiivvecliseind ist. 

Antcliesem von mir vorgeschiagenen Fiils\vege mLll̂  ich meine \ereiirten Leser 
noch anf eine in der, der Kirche znnaciist gek^genen FichtenvNaidnng sich darstel-
lenden Merkuiirdigkeit atifmerksam machen; dieses ist jene gemaiierte, mit 
Heiligeniiikiern lieinaiie ganz bedeckte Sanle. \vekher der Wanderer, \-on Lack aus 
gegangen, an einer unbedeutenden Anhohe rechter Hand i^iegegnet; denn sind 
auch die Gemakie theilweise erioschen, oder von muthvvilUger Hirtenhand halb 
abgekratzt, so gehoren doch mitunter noch einige wenige, in ihrem schonen Cokv 
rite nocii \voiil erhaltene Madonnen- und Heiligenbikler, bei genauer Betraclitung. 
immerliin in die Ckisse \'on Kunstbiklern. uekhe , von der Wand getrennt, schone 
Cabinetsstiicke geben wiirden. Ganze Generationen fnimmer Wallfahrter aus bereits 
verloschenen Gesclilechtern sind durch kihrhuntk^rte an dieser ckistehenden Siiule 
vorubergepilgert; sie sind Staub geworden, aber diese sciionen Gemalde erbauen 
und entziicken noch immer tkirch ihr schones CokMit und ihre akdeutschen 
Formen. Schade ist es, daK gewinnsuchtige Menschen auch die Grundfesten dieser 
Saule angriffen, um die vermeintlich in dieselbe versenkten Schau- und Goid-
munzen airszuheben. Uebrigens geben die vielen, an dieser Saule um die Heiligen-
bilder angebrachten gemalten Arabesken, durch ihre Aehnlichkeit mit jenen an der 
Gevvolbdecke der Kirche selbst, einen starken Beweis, cktB das Aker dieser beiden 
Monumente nicht viel von einander unterschieden seyn diirfte. An dieser Siiule 
erbHckt man uberdiefS hischriften, Mono- und Chronographien mit akdeutschen 
Lettern und Ziffcrn. sogar mit der Jahreszahl 1493, woraus es sich ergibt, dafS diese 
Saule. und sohin auch die Wallfahrtskirche, aus den Zeiten Kaiser Friedrichs IV., 
wenn nicht gar aus jenen seines Vaters Ernst des Eisernen herriihre. 
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Unser Klirengniben wircl gcvvcMinlich an jetlem Donnerstage. insbesondere aber 
an allen FraiiL-nfestlagen mul eleni Donnerstage /A\i,schen den beiden Frauenfesten, 
namlich am IT. August und 8. September, hautig besLicht; der groKte Concurs ist 
aber an den Pfingstfeiertagen. \v() an dem ersten Naehmittag, und Tags darauf Vor-
mittags. eine sehr bedeiitende, von nali und terne herlieistrckiiende Volksmenge da-
selbst sich einfindet. iind ieli niilire die I leberzeiigung, dafS hier gewiB jeder fuhlende 
Menseh und Naturfreiind einige Stunden mit Entzucken vervveilen wird. 

Von der Ge.sehielite und Beschreibung unserer \X'alUahrtskirclie gehe ich nun 
auf jene der, in der Naehbanscliatt dieser Kirche liegenden, urspriinglieh mit 
deutsclien C<)k)ni,slen be.setzt gewesenen Dorfer uber. 

Die.se Ortschaften, naeh der gegenwartigen politischen lantheiking, eilt an der 
Zahl, zu den Bezirken Michel.statten zu Krainburg und Lack gehorig. nach St. Martin 
vor Krainburg und Alteniaek eingepfarrt, paradiren in un.seren akeren als auch 
neueren Geograpliien ganz unrichtig unter der gemeinsamen Benennung: 
Feichting, da.s groKte Dorf in Krain, eine deutsche Meile hing, wo doch der ganze 
Weg, naeh dem Laute der Bezirk.sstraKe, vom ersten Dorfe Akhofen (Staridor) bis 
zum k"tzten Dorfe Oberfeichting, in fiinf Viertel.stunden zuruckgek'gt vvird. 

Zu dem Bezirke Miehelstiitten zu Krainliurg gehoren die eigentlielien drei 
Feiehtinger Ort.schatten, Ober-, Mittel- und Unterfeiehting, jede mit einer eigenen 
Kirche \er,sehen, und die letztern naeh Altenkick eingepfarrt. 

Neben der noeli gegenwartig stelienden Fiiiaikirche des heik Nicokii zu 
Unterfeiehting .stand noeh vor drei Dezennien die ake niedere, mit einem holzer-
nen Thiirmehen \er,sehene, au.s grol.'ien runden Fekisteinen erbaute St. VeiLskirche, 
aus weleher der einzige darin befindliehe Akar schon vor mehreren Jahren in die 
noch stehende St. Nicokiikirche iibensetzt wurde. Anstatt dafž diese merkwlirdige, 
durch ihr hohe.s Alter schiitzbare Kirche oder Capelle, ohne Zweifel die akeste 
in der Gegend, mogUcli.st der Nachwek als ein theures Monument der Vorzeit erhal-
ten worden ware, lielS man sie immer mehr verfallen, bis sie, zum giinzkclien 
NiederreiBen bestimmt, veraul.'?ert wurde. Ein noch grof^erer VandaHsmus wie mit 
dieser nun niclit meiir vorhandenen St. Veitskirche wurde mit einem nacli kostbare-
ren Denkmale der akeren Vorzeit, mit der sogenannten St. Laurenzi-Capeke zu 
Akenlack, getrieben, welche auf dem an der uraken, gegenwartigen Decanats-
pfarrkirclie zu Altenkick befindlichen Friedhofe, sehr wenige Schritte von dieser 
Kirche entfernt stand. Wie sie eigentlich au.ssah, vermag ich hier nicht anzugeben, 
weil ich mich nur so viel riickzuerinnern wei(S, solche in meinem fri^ihen Knaben-
alter nicht mehr in ihrem vvahren, vollkommenen Zustande, sondern nur mehr 
in Ruinen gcsehen zu haben, da sie zur ganzliciien Hinwegraumung bestimmt 
gewesen. Aber so viel weifš ich mich zu erinnern, gehort zu haben, dafž sie, der 
Tradition zu Folge, ihren Bestand aus der Epoche der krainischen, zu Aquileja als 
Glaubensblutzeugen geopferten Aposteln Hermagora's und Fortunatus her-
schreibe. Eine Sage, die viele WahrscheinUchkeit fiir sich zu haben scheint, da, wie 
ich bereits erwahnt habe, die in der romischen und aucii noch spiiteren Vorzeit aus 
ItaHen in unser Oberland, und aucii weiterhin fiihrende StraBe ihren Zug durch die 
julischen Alpenthaler iiber Lack nahm, und die beiden Heiligen ohne Zweifel auch 

50 



VODNIK KARLA PRENNERJA PO CRNGROBU IN OKOLICI 

in ihreni hciligcn Hekelirungsvverke diesen Wcg f̂ LMionimen haben durFten. Die 
erste Ansiedlunti dur von iin.s licsprochencn deiitsclien C^olonisten in dieser 
Gegend gcschah iintcr dem l-ui-.stbiscliofc IJich \c)n l-'ieisingen. \veiclier im Jahre 
1283 einen Theil seiner L'nterthancn aus dem IHi.sterthale in Tvrol zur Auslichtung 
und BeLiiliariing eler grol.^en und iinlieimlichen lMcliten\\aldern kommen, und sle 
in jener Ansdehniing sich niederlassen liiel.\ \v<) gegenvvartig tlas dreifaclie 
Feichting sitLiirt ist. Die iilirigen spiiter von mir genannten Orte scheinen miitli-
mal.̂ lich ent\veder diirch neuerliche Tvroler Colonisten, oder aus dem L'ebernu.s.se 
des schon da gestandenen Feiclitings und seiner Seelenzahl be\()lkert vvorden 7,u 
seyn. Denn es kann uoiil keines\\egs angenomnien \\erden, dal> diese ganze aus-
gedehnte Ciegend z\vischen Lack und Krainburg /.ur Zeit der ersten Ansiedlung 
(1283) auf einmal hevcMkert \\()rdcn \\are. 

Nach den hieriiber vodiandenen Daten: Meiselbeek Freising'sche Geschichten. 
Thomas Chnin. Bischof zu I.aibach, Manuscripten und VaKasors Chronik heil.-it es: 
»Im Jahre 1283 hat Kriche, oder F.rieh, Bischof von Freisingen. einige Ptlanzvolker 
aus dem Fustertlial in die Naclibarschaft \()n Lack gefulirt. und die Dorfer Feichting 
und Zevern autgericlnet, \voselbst die Finvvohner noch heute die deutsche. 
wiewolil verderbte Spraclie reden,« 

Dieses bekraftiget die von mir oben aufgestellte BehauptLing. dalž die erste An
siedlung zu Feichting geschah. Die Ortschaften: Schiitt (Schutna), Sasnitz (Shabenza), 
Dorfern (lOorfarije), Formach (Formach)", lieil. Geist (sveti Diich). Griinzu (Grenz), 
Ehrmern (Virmashe) und Althofen (Staridor), sclieinen aller Wahrscheinlichkeit nacli 
sammt der zu heil. Geist liegenden. ganz den Styl des Mittelalters tragenden Kirche 
spateren LTsprungs zu seyn. Icii bin versucht zu meinen, dal:̂  alle vorer\\ahnten acht 
Ortschaften, welche gegenwarrig im Bezirke Lack gelegen, und nach Altenlack einge-
pfarrt sind, nach der Vertreibung der Riiuber aus Fhrengruben, die gegenwartig von 
ihnen besesseneGegend zu culti\iren angelangen haben;so heiBen, wie bereits oben 
nachge\\ iesen wurde, die in der Niihe unserer beliandeiten Wal!fahrtskirche liegen
den und noch gegcnvviirtig zu dieser Kirche gehcHigen Dorfer: Dčirfern und Formach 
in der vulgar Landesspraciie: Dorfarije und Formach'", ohne eine eigentlich slavische 
Benennung angenomnien zu haben, und das Dorf Griinzu heil.̂ t in der vulgar Be-
nennung Grenz, Beweise fiir die deutsche Abkunft. Noch bes.sere Bewei.se fiir diese 
Behauptung sind die, mit Ausschlul^ der drei Feichtinger Dcirfer. in den angezeigten 
acht Ortschaften noch haufig vorfindigen deutschen l-'amiliennamen, als: Kaiser, 
Konig (gegenwartig Knich), Irrlicht oder F.rlacli (nun Idach), Langhander (nun 
Logonder), Wohlgemuth, Hohmann (nun Oman), Schifferer, Zopf (nun Zof), Hart-
mann (ist Ortmann), Starrmann, Dolliner (vielleicht DoUinger), TriJler etc. Da vorne 
beziiglich der im Jahre 1283 sich ergebenen Uebervvanderung der Pusterthaler auch 
der Ort Zeyern als Pflanzortschaft benannt wurdc, so muB ich, zur Vermeidiing jeder 
irrigen Meinung, diese Angabe dahin iiericiitigen, daf,'? unter Zeyern nur die, an der 
Granze des Gorzer Kreises, in cier, an den Bezirk Lack anrainenden Haujitmannschaft 
Tollmein liegende, aus drei Gemcinden bestehencie, unbevvohnte Alpengegend Zarz, 
welche ein ganzes, mit zwei Friestern versehenes Ffarrvicariat in sicJT begreift, gemeint 
seyn k()nne. Vermog den alten Herr.schaft Lack'schen Saalbiichcrn \Aurde die heutige 
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Zarz, Zevcrn, Zevriz. Zarz Lind endlich Zarz ge-nannt. l)ic I5e\\<)hnei" der lieiden, aiis 
mehreren Onschafteii lx'stehenden Untergeineiden Zarz und Daine fuhren niclii luir 
deiitsclie Namen: Kenijieil. l-ckart. Kaser, Heberie. Sch\\arzkobler, Dacliskoliler, 
Sclimietl, lensterle. Groeher, lacililich etc. .sontlern sie reelen nocli imnier eine ganz 
eigene. niir iinter sich \erstandliehe, dem Ciottscher Dialecte ahniiche deutsche 
Spraclie, obsclion das aiis seinem hc^hen Alpenthale herabkommende mannliche 
Volk auch die ordentliche deutsche Mundart \ersteln. tind sokhe. jedoch el\\as iiart 
spridit, und sicii bei dem Aussprechen der l.aute SCIT statt tk-s gelin^k^n S. und des 
O statt (.les Huchstaben A. bedient. Die Zarzer zeigen in ilirer Abgeschiedenheit an 
den Quellen des Zevertlusses noch immer \ iek- VMssenschalt iiber ihre AbkLintt. 
und eine be.sondere Neigung und Anhiinglichkeit an ihr vormaliges T\r()ler \'ater-
land dadurch, daB sie durch z\\ei airs ihrer Mitte ge\vahlte Depiitirte nach der 
Stiftskirche von hinochen" im Pusterthale alle dreijahre eine grol.^e Opterkerze und 
eine Geidgabe iiberbringen lassen. und die dort hieriiber erhaltene Bescheinigung 
als ein tlieures Andenken sorgfiiltig be\\ahren. 

Nun zu den Feichtingern zuriick. Mit aulšerst Linbedeutenden Ausnahmen sini.1 die 
Grundbesitzer aller eilF ('olonisten-Ortsehatten rnterthanen der k. k. Cameral-
Herrschatt I.ack, die einst zur I)<)tati()n der geistiichen Reichsfursten und 15isch()te des 
unmittelbaren. im Normaligen bairischen Reichskreise liegenden Hoclisiiltes 
Freisingen gehcMten. Die Grundbesitzungen dieser L'nterthanen sinti insbesonclere 
an Aeekern bedeutend. An \\'iesen und \\aldungen hingegen ist ihr Besitz nicht \on 
der namlichen Art, sondern im mindern i!rtrag; sie bauen daher auch stark l-utter-
kniuter Viehzucht. Ackerbau, insbesontlere aber die Lein\\anderzeiignisse, t,ind die 
in den Nachbarschaften Sasnitz uiiel heil. Geist mit grolšer Vorliebe betriebene 
Obstcultur \erschafft ihnen bedeutende Frtragnisse, um so mehr, als sie rationelle 
und fleiKige Landwirte sind. Auch die Fterdezucht ist bedeutenti. und die jiihrlich 
in der Beschalstation und Stadt Krainburg Statt findende Fferde-Framien\ertheilung 
ermuntert durch ihre gerechte Bedachtnahme die hisassen dieser Gegend zur 
ZCiglung schoner Pferde. Das Obst dieser Gegend ist von besonderer Gute, und an 
jedem Hause erblickt man in allen diesen Dorfern eigene Obstbaumschulen und dicht 
mit Baumen bepflanzte Hausgarten; die Bienenzucht \vird stark betrieben. Die 
Wochenmarkte der drei benachbarten Stadte; Montags zu Krainburg, Mittvvociis zu 
Laibach, Samstags zu Laibach und Lack, sichern hier dem Landmanne einen gevvLssen 
Absatz seiner Erzeugni.sse, ohne sich bedeutenden Auslagen oder Besch\\ernis,sen 
des Transi^ortes ausge.setzt zu sehen. hidessen die FIaLiswirthe mit iliren Getreide-
fuhren diese Wochenniarkte besuchen. tragen ihre Weiber die Ueberschu.s.se ihrer 
Victualien nach Krainburg und Lack. Bei den alteren Manns|:)ersonen \\ird hie und da 
noch immer die kraini.sche Nationaltracht. bestehend aus dem langen katfehbraunen 
Ročke mit rothem Unterfutter, rother scharlachener Weste imd blauer Leibbinde 
gefunden. \m Winter kleidet den Mann ein langer weilSer Schafpelz und eine Pelz-
haube, in vvelcher sich nianchmal ein besonderer Luxus zeigt. 

Das weibliche Geschlecht kennt den Luxus der Unterkrainerinnen in der Gegend 
\on Wei.\elburg. Sittich. St. Veit und TretTen noch nicht. hn .Sommer ein zeugener 
oder ein canafal.^ener, oder \\eiKleinenen Ročk, ohne einem Aermeirockel. im Winter 
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ein tiichenes Aermelrockel oder ein Pel/ mit einer Pel/.liaube sind die Bestandtheile 
jhrerTracht. 

Da.s junge Volk beiderlei Geschlechts ist vorzuglich in deri Ortschalten der 
Nachbarschaft lieil. Geist von schonem Schlag und guten Gesichtsbildungen. An 
gesunder l!eberlegungskraft fehlt es liiei' beim Vblke nicht. Es ist unisichtig, dabei 
ehrgeizig, und hat aus seiner Mitte Talente und Manner dem Staate geliefert, die 
vorzuglich in den hoherenjustizstellen nicht ohne Ruhm clienen. Aus ihrer Mitte ist 
auch der in der gelehrten \Xelt und im ganzen Kaiserreiche allenthalben bekannte 
k. k. Hofratli Georg Dolliner zu Dorfern gebiirtig, dessen c reburtshaus noch immer 
den Vulgarnamen Dolliner fiihrt. 

Jene Sprache, \velche in dieser Gegend nach Valvasor in dem vermengt deutsch 
und krainischen Dialecte gesprochen uurde. hat sich bereits ganz verloren; aber der 
krainische Sprachforschei' wird hier in der Landesmundart einen andern Umstand 
merkwiirdig finden, nanilich die eigene Betonung und die haufige Uebersetzung der 
Laute e stati a, /,. B. fent'- (Bursche) statt Fant; felen (gefehlt) statt talen-, ferjen (Fl< »rian) 
statt Florian, Shebenza (Sasnitz das Dorf) statt Shabenza u. s. vv.; dann in den haufigen 
Diminutiven: als oblezhk statt oblak. Ten/hk statt Tine (Valentin) u. dgl. 

Auch hiingt hier der Landmann noch gerne an dem Alten, \veil er solches, als eine 
angewohnte Sache. fur gut hiilt. und nur eine bewahrte, auf Erfahrung begriindete 
Ueberzeugung kann ihn dazu bringen, das Neuere an/unehmen. Selbst in seinem 
Wohngebaude ist der alte Stvl eines krainischen Bauernhauses zu finden. 

Da.s jungere Volk liebt haufig den lan/, und die hier nach alter Sine im Sommer 
abgehaltenen Kirchvveihtage geben clemselben die ge\\ iinschte Gelegenheit, sich mit 
dem Tan/e zu belustigen. \vobei noch vor uvnigen Jahren die Bursche des Dorfes 
sich aus ihrer Mitte einen Vortanzer (Rajon/)1' wahlten und dessen Tan/erinn vor-
zugsvveise Rajonka hielš. Auch bestand noch vor wenigen Jahren die Gewohnheit, 
beim Eintritte eines Kirch\veihfestes solches durch einen Aufzug mit der sogenannten 
Staven/a (Kerzenfahne) zu verherrlichen. 

Diese Opferfahne besteht aus einem auf eine lange, bunt bemalte Fichtenstange 
aufgesteckten runden, an der Ausmundung breiteren, am tintern Ende schmal 
zulaufenden, von einem mit ganz oder halbpfundigen gemalten Wachskerzen 
besteckten Korb, dessen auSere Seiten mit Goldpapier und bunten \Xachsstocken 
ringsum durchflochten erscheinen. Schone, aus kostbaren seidenenn Tucheln 
gebildete Fahnen, seidene Schnure mit Quasten, Fahnchen aus Rauschgold zieren 
den Umkreis dieses schonen Korbes, und an seiner Spitze kront ein sehoner 
groKer, aus einem niedlich geformten kleinen Korbchen sich erhebender goldener 
Blumenstrauls das Ganze. Beitrage zu dieser Kirchenopferfahne leistet das junge 
Volk mit Vergniigen, und eine derlei Fahne sah ich in der hier besprochenen 
Wallfahrtskirche zu Ehrengruben im Jahre 1834 an einer. am Hauptaltare befind-
lichen. mit altdeutschem Schnitzvverk gezierten Kirchenbank befestiget, stehen. 

Valvasor, II. Theil VII. Buch, Seite 47, Linhart, 2. Theil Seite 269, Anmerkung k, 
machten von solchen Opferfahnen Ervvšihnung; Valvasor, in der Art des damaligen 
Bestandes seiner Zeit. - Linhart schien eine solche Fahne aus seiner eigenen Zeit 
nicht gesehen zu haben, da er hierin dem Valvasor nachschrieb. - Musik. Gejauchze 
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und Pistolenschiisse der Burschen des Dorfes begleiteten eine solche Kerzenfahne 
zur Kirche, und das Schnalzen der Hirten des Dorfes auf der Weide verkiindete 
14 Tage friiher den Nachbarn das Herannahen des Kirehweihsonntages. 

Indem ieh somit den verelirten Lesern die topographische Beschreibung einer 
nahen vaterlandischen Gegend ubergebe, wunsche ich zum Schlusse, dafi es den 
mannigfaltigen Freunden des Vaterlandes, die an bessern Quellen, und in gunstigern 
Gelegenheiten sich befinden, als ich, belieben wolle, den vaterlandischen Blattern 
Schilderungen unseres an Naturschonheiten ausgestatteten Landes zu liefern, damit 
so manches Unbekannte ZLI Tage gefordert, und manches Unrichtige berichtiget 
werde. 

OPOMBE: 
1 Za osnovne podatke o Karlu Prennerju glej Rudolf Andrejka, Prenner. Karel Jožef Slovenski biografski 

leksikon 8. Ljubljana 19^2, str. 19^. 
" Carl Premier. DieWallfahrtskirche l'. L. Frauen /u Ehrengruben in Oberkrain'. Ulvrisehes Blatt.Jg. 18-i0. 

Latbach L840. str. 3^-39 in str. i=>- t1). 
' Na ta članek me je opozoril dr. France Golob, za kar se mu na tem mestu zahvaljujem. 
' Prvo obsežnejšo študijo o njem prinaša France Golob, Kari Jožef Prenner - loški muzealec in njegove 

zgodovinske, topografske ter umetnostno-zgodovinske razprave, loški razgledi SO, Škofja Loka 200-i, 
str. ^s - 76. 

"Za v stroki sprejeto datacijo znamenja gl. Janez Hotler. Srednjeveške freske v Sloveniji I - Gorenjska. 
Ljubljana 1996. str. 93s. 
Besedilo je nastalo v prvi polovici 19. stoletja, zato je jezik zastarel, pravopis pa seveda upošteva tedanja 
pravila nemškega jezika. Kljub temu pa je popolnoma razumljiv, zato ga nisem posodabljal. Za vse 
morebitne napake pri prepisu odgovornost nosim sam. 
Na tem mestu gre za tiskarsko napako. Pravilno Gew6lben. 

* Na tem mestu gre za tiskarsko napako. Pravilno Unterkrain. 
'' Krajevno ime »Formaeh« je v izvirniku napisamo v gotici, »(Formach)« pa v latinici. 
"' Na tem mestu sta krajevni imeni »Dorfarije« in "Formach- pisani v latinici. 
" Najverjetneje gre tu za tiskarsko napako. Pravilno Innichen. 
IJ Oblike besed, pisane v kurzivu. so v izvirniku napisane v latinici. 
" Oblike besed, pisane v kurzivu. so v izvirniku napisane v latinici. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Kari Prenners Fiihrer durch Crngrob und seine Umgebung 
Im Jahre 1840 bat Kari Prenner in der Zeltung fiir Heimatkunde »Ulvrisehes Blatt« die erste topografis-
che und kunstlustorische Beschreibung der Marienkirche zu Crngrob veroffentlicht. Es handelt sich 
eigentlich um den ersten Fiihrer durch die Kirche und ilire Gegend, den man mit der Hinslcht auf die 
Entstehungszeit, als einen guten kunsthistorischen Artikel bezeichnen kann. Trotzdem ist dieser 
Beitrag bald in die Vergessenheit geraten, und ist bis heute in der Fachliteratur unbekannt geblieben. 
Aul.šer Beschreibung der Kirche, wobei der Autor auch an einige kunsthistorische Paralellen vervveist, 
stellt er dem Leser auch die in der Gegend gelegenen Uorfer vor. Dabei kritisiert er die l Imbaue und 
Renovierungen der Kirchen und bezeichnet die Zerstorung der mlttelalterlichen Elemente als 
VandaBsmus. Prenner hat sich auch mit den linguistisehen Eigenschaften und Sitten des einheimis-
chen Volkes besehaftigt und hat damit ein etnografisehes Bild dieser Gegend vviedergegeben. 

[ 'bersetzt von Alenka Golob - Koman 
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