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Kafinger, Christoph (1672), Maler. 
Kagerbauer, Anton (*1804), Tischler. 
Kagermayer, Johannes (*1597, † um 1655), um 1624 Kooperator. 
Kainz, Margareta (um 1490), Baderswitwe.  
Kaiser > Käser, Kayser 
Kallinger, Peter (verm. 14. Jh.), Bürger, Spitalverwalter, Stifter. 
Kaltenecker, Andreas (* um 1604 Ingolstadt), um 1630 Kooperator. 
Kandler, Michael (*um 1578, † 1647), Priester. 
Kandler, Johann Georg (* um 1735, † 1809), Müller, dann Brauereibesitzer. 
Kandler, Johann (I) († n. 1804), Müller. 
Kandler, Johann (II) (1774–1841), Müller.  
Kandler, Johann Josef (I) (1780–1867), Papierfabrikant, Magistratsrat.   
Kandler Mathias Josef (II) (*1823), Papierfabrikant und Brauereibesitzer. 
Kandler, Ludwig (I) (1832–1907), Papierfabrikant.  
Kandler, Ludwig (II) (1856–1927), Maler, Kunsterzieher. 
Kandler, Joseph (1833–1871), Priester. 
Kandler, Franz Xaver (1849–1935), Priester. 
Kandler, Joseph (* um 1842, † 1884), Präparandenhauptlehrer. 
Kandler, Otto (1920–2017), Botaniker, Mikrobiologe, Professor. 
Kandler, Erich (I) (1909–1981), Heimatpfleger und Stadtarchivar.  
Kandler, Erich (II) (*1959), Stadtarchivar.  
Kanzlsperger, Max (1886–1963), Studienrat in Straubing, Komponist.  
Kantor, Alfred (1923–2003), tschechisch/jüdischer Graphiker.  
Kapfhammer, Hans (1921–2010), Gymnasiallehrer. 
Käpfinger, Fr. Aegidius OFM (*um 1600, † 1668), Laienbruder, Franziskaner.  
Karell, Viktor (1898–1979), Lehrer, Heimatforscher, Archivar, Schriftsteller. 
Kärgl, Kaspar (*um 1532), Lateinischer Schulmeister, Chorregent. 
Karl, Georg (1936–2019), Landrat.  
Karl, (Joseph) Ludwig (*1867), Dr. med.  
Karl Theodor (1724–1799), Kurfürst von der Pfalz, dann als Karl II. von Bayern.  
Karnahl, Heinz (1916–1996), Musiker, Kapellmeister. 
Käsbeis, Georg († vor 1669), Kupferschmied. 
Kaiser, Franz Karl (*1674), Soldat, Stifter. 
Käser, Maria (1661–1731), Tochter eines Weißbäcks, Stifterin.  
Käser, Johann Baptist (*1746), Maler.  
Käser, P. Wilhelm OSB († 1696), Konventuale von Niederaltaich.  
Kastenmayr, Hans (* vor 1390–1437), Landschreiber.  
Kautner, Georg (*um 1668–1738), Bäckermeister. 
Keck, Franz, Klavierbauer > Baldur-Werke 
Keck, Theodor Oscar († um 1918), Gastwirt und Hotelier.  
Keil, Christian (1826–1890), Bildhauer. 
Keim, Hans (1914–1979), Lehrer, Komponist. 
Keller, Ludwig (*1935–1999), Dr. rer. nat., Gymnasiallehrer, Heimatforscher. 
Keller, NN (1851), Schreiner aus Egg. 
Kellnberger, Peter (*1921–1982), Schriftsteller, Lehrer. 
Kerbel, Georg (1709), Pfründner, Stifter.  
Kerschbaum, Philipp (*1790–1838), Zimmermann.  
Kesner, Johannes (um 1560), Organist. 
Khevenhüller, Ludwig Andreas Graf (1683–1744), österreichischer Feldmarschall. 
Kiefl, P. Cajetan OFM (*um 1855–1915), Franziskaner. 
Kiefl P. Cölestin (Georg) (*um 1854), Franziskaner. 
Kiefl Franz Xaver (1869–1928), Dr. phil., Dr. theol., Kooperator, Universitätsprofessor.  
Kiefl, Ignaz († 1907), Kunstschreiner.  
Kiefl, Josef (*um 1835–1877), 1868 Choralist. 
Kienhöfer, (Karl) Ludwig (1819–1887), Jurist, Landgerichtsrat.  
Kiepiller, Balthasar (1680–1742), Goldschmied, Ratsherr.  
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Kiesling, Joseph von (I) (*um 1823–1887), Gastwirt.  
Kinskofer, Johann Nepomuk (1862–1919) Rechtsanwalt, Hofrat, rechtskundiger 1. Bürgermeister. 
Kirchberg, Adalbert von > Pletl, Adalbert  
Kircher, Josef (*1891–1954), Direktor des Arbeitsamtes Deggendorf.  
Klämpfl, Joseph (1800–1873), Pfarrer, Geschichtsforscher, Schriftsteller. 
Kleck, Johann (1684), Bildhauer.  
Klein, Philipp († 1690), kurfürstlich-baierischer Kürassier.  
Klessinger, Michael (1549–1591), Priester. 
Klessinger, Magdalena (1715?), Stifterin.  
Klingel von Tekkendorf (um 1400), Handelsmann. 
Knabenbauer, Joseph S.J. (1839–1911), kath. Theologe. 
Knappich, Johann Georg (1637–1704), Maler. 
Knogl, Georg (16. Jh.), Kürschner.  
Knogl, Matthäus (1833–1884), Dalhofen’scher Benefiziat, Lehrer, Ehrenbürger.  
Kobold, Ignaz (18. Jh.), Schreinermeister. 
Köck (Kekh, Kökh), Friedrich († 1603), herzoglicher Rat, Besitzer von Findlstein. 
Kolb, Lorenz Anton (um 1750–1771), Goldschmied in Augsburg.  
Koller, Matthäus († 1773), Lateinschulmeister, Chorregent.  
Koller, P. Augustin (Franz Matthäus) (1744–1813), Benediktiner in Metten. 
Koller, P. Martin (Franz Ignaz Xaver) (1749–1774), Benediktiner in St. Emmeram Regensburg. 
Kollmann, Johann Jakob (1714–1778), Dr. med., Stadtphysikus. 
Kollmann, Franz Jakob Peter (1747–1803), Priester. 
Kollmann, Jakob Cosmas Damian (1755–1808), Priester. 
Kollmann, Johann Nepomuk (Cosmas Damianus) (1751–1793), Dr. med., Stadt- u. Landphysikus. 
Kollmann, (Franz) Anton (†1822), Gastgeber, Ratsherr. 
Kollmann, Johann Jakob (1804–1880), Weinwirt, Buchdrucker, Verleger.  
Kollmann, NN (um 1588), Witwe. 
König, Josef / Johann (um 1805), Müller. 
König, Johann Mathias (*um 1725–1803), Landgeometer.  
Konrad (13. Jh.), Kastner von Natternberg > Chunrad von Staufendorf  
Konrad der Freiberger > Freiberger, Konrad der  
Konrad (Chuentz) (um 1400), Handelsmann. 
Konrad der Landmann (1389), Stifter. 
Konrad, Regina († 1663 oder 1664), geb. Meier, verw. Vaith, Weißbäckerin, Stifterin.  
Konseer, Johannes (* um 1474–1530), Weltpriester. 
Koeppel, Reinhold (1887–1951), Maler. 
Kornmüller, P. Utto (Joseph Balthasar) (1824–1907), Benediktiner in Metten. 
Kostner, Johann Baptist (um 1710–1795), Stadtprocurator.  
Krabler, Sebastian († 1704), Papiermüller. 
Kramer, Andre (1430), Bürger. 
Krämer, Hans (1889–1961), Diplom-Ingenieur, Oberbürgermeister. 
Kramheller, NN (1711), Stifter einer Messe. 
Kramhöller, Maria (1737, 1744), Wirtin, Stifterin. 
Kraneter, Wolfgang (15. Jh.), Mitglied der Priesterbruderschaft. 
Kraus, Abraham (*um 1542, † nach 1595), Geistlicher. 
Kraus, Ulrich († vor 16.5.1696), Weißbäcker, des Rats.  
Kraus, Fr. cler. Adalbert (Franz) (1664–1687), Benediktiner in Metten. 
Kraus, Johann Joachim (1694–1738), Zisterzienser in Fürstenfeld.  
Kraus, Albert (*vor 1716  1781), Bäckermeister. 
Kraus, Hans (*um 1495/1498–1572), Pfarrer. 
Kraus, Josef  (1921–2000), Elektromeister, Kaufmann, Volksmusikant. 
Krause, Heinz (um 1945), Konzertsänger.  
Krautt, Franz Michael (1721), Kammerdiener und Apotheker beim Kloster zu Ranshofen.  
Krauth, Franz Anton (Johann Adam) (I) (1772, 1786), Kramhändler.  
Krauth, Franz (Josef) Anton (II) (1773–1842), Kaufmann.  
Krauth, Anton (II) (1804–1862), Kaufmann. 
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Krauth, Johann Nepomuk Thaddäus (*1812), Kaufmann. 
Krauth, Anton (III) (1856–1916), Kaufmann.  
Krauth, Anton (IV) (1926), Kaufmann. 
Krauth, Walter und Rudolf, Wolfgang und Hermann, Antonia und Franziska, Kaufleute. 
Krauth, Romuald (Karl Borromäus) (1860–1884), Laienbruder in Metten. 
Kremser, Ferdinand († vor 5.4.1716), Apotheker.  
Kreßlinger, Stephan († nach 4.4.1643), Stadtschreiber. 
Kreßlinger, Wilhelm (um 1611–vor 1686), Propstrichter, Mautamtsverwalter. 
Kreßlinger, Johann Wilhelm (1645–1708), Landrichter in Regen. 
Greßling (Kreßlinger), Maria Theresia Viktoria (†1770), Landrichterstochter, Stifterin. 
Kreuzbauer, Katharina (1828), Lehrerswitwe. 
Kriechbaum, Leonhard (1481), Bürger.  
Krieger, Leonhard (I) (16./17. Jh.), Gastwirt, Kammerer.  
Krieger, Johann († v. 22.6.1635),  Gastwirt, Kammerer. 
Krieger, Lazarus S.J. (1607–1648), Geistlicher. 
Krieger, Leonhard (II) (1609–1677), kurfürstlicher Beamter. 
Krieger, Johann Kasimir (†1727), Regimentsrat (Regierungsrat), Stifter.  
Krieger, Willibald (I.) (*vor 1606, † 1652 / 1653), Bierbräu, Handelsmann, des Innern Rats.  
Krieger, Johann Franz (1648–1696), Pflegsverwalter und -kommissär in Rottenburg. 
Krieger, Willibald (II) (1652–1733), Handelsmann, Kammerer, der Landschaft Aufschläger.  
Krieger, P. Willibald (Willibald Antonius) S.J. (1685–1769), Provinzial, Regens, Schriftsteller. 
Krieger, P. Karl (Karl Leopold) S.J. (1692–1758), Schriftsteller. 
Krieger, Mathias (I) (.1639–1685), Bierbräu. 
Krieger, Mathias (II) (1684–1754), Bierbräu, Stadtkammerer, Stifter. 
Krieger, Franz Lorenz (1712–1772), Rosogliobrenner. 
Kroiss, Max (1861–1936), Priester.  
Kroiss, Auguste (1869–1929), geb. Zierer, Brauereibesitzerswitwe.  
Kronberger, Josef (1785–1870), Benefiziat. 
Kronner, Josef (*um 1843–1909), Mundharmonikaspieler, Deggendorfer Original. 
Krönner, Leopold (1862–1922), Bäckermeister, Konditor. 
Krönlein, Heinrich (1367), Bürger, Stifter. 
Kroepfin (Kropflin), Hedwig (13. Jh.), Äbtissin von Niedermünster.  
Krotzer, Karl (P. Gunther) (1920–1994), Benediktiner in Niederaltaich, Gymnasiallehrer. 
Kuchler, Franz (1912–2009), Lehrer, Schriftsteller, Volkskundler. 
Kueffer, (Johann) Thomas (1672–1741), Kooperator, Benefiziat. 
Kufner, Joseph (* um 1805), Dr. med. 
Kugler, Georg (1639), Zimmerermeister. 
Kuhn-Foelix, August (*1893–1976), Journalist, Schriftsteller, Dozent. 
Kunert, Heinrich (1899–1982), Fabrikant, Begründer der Textilwerke Deggendorf. 
Kürzl, Josef (I) (* um 1773–1841), Maurer und Maler.  
Kürzl, Josef Ferdinand (II) (1806–1836), Kunstmaler.  
Kürzl, Johann (1877), Buchdrucker, Verleger. 
Kuterl, Hans (1410), Bürger. 
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Kafinger, Christoph (1672), Maler 
1672 schuf Kafinger für das Rathaus in Grafenau mehrere Gemälde, Heilige und Wappen. – Da es für 
Kafinger in Deggendorf keinerlei Anhaltspunkte gibt, ist anzunehmen, dass er, wenn er von hier nach 
Grafenau kam, in Deggendorf nur vorübergehend gelebt hat. –  

Markmiller 1982, 231. 
 
Kagerbauer, Anton (*1804 Deggendorf (?), Tischler. 
Kagerbauer war 1827–1861 in Landshut, Neustadt 445 ansässig. Kagerbauer erstellte 1842 für 
Wallkofen zwei Seitenaltäre, Kommunionbank, Kirchenstühle und Beichtstühle. – Eine Taufe in 
Deggendorf ist für das fragliche Jahr nicht nachweisbar. Am 7.3.1799 wurde dem Zimmermann 
Joseph Kagerbauer und seiner Ehefrau Theresia, geb. Eiglmayr, Wirtstochter von Zell der Pfarrei 
Regen, ein Anton getauft. –  

TMatr 1799, 4/223;  
StALa Rep. 164/12, Nr. 532;  
Brenninger 1990, 152.  

 
Kagermayer, Johannes (*12.5.1597 Straubing, † um 1655 München?), um 1624 Kooperator. 
Kagermair wurde am 22.12.1617 an der Universität Ingolstadt zum Studium der Rhetorik 
eingeschrieben. – Nach seiner Tätigkeit in Deggendorf als Kaplan, deren Ende in TMatr vor dem 
16.7.1624 vermerkt ist, war Kagermayer ab dem November 1624 in Pfreimd eingesetzt, wurde zum 
März 1626 Pfarrer von Arnbruck, 1629 von Pfreimd. Für einige Zeit als Pfarrer in Bischofteinitz / 
Böhmen tätig, wechselte er im Mai 1644 wieder nach Pfreimd, wurde dann im April 1646 Pfarrer von 
Waldmünchen, im Januar 1653 Pfarrer von Gleissenberg. Im April 1655 kam er ins Spital München, 
vermutlich litt er an einer schwereren Erkrankung. Er wurde gekennzeichnet als variabilis homo 
(wechselhafter oder wandlungsfähiger Mensch), sonst sehr andächtig (Ries). –  

TMatr Deggendorf 16.7.1624, Mf 22, 1/395;  
Matr. Univ. Ingolstadt II.1, 1939, Sp. 348; Ries Bd. C/K/Q, 1; Wagner 2012, 224.  

 
Kainz, Margareta (um 1490), Baderswitwe, Stifterin.  
Kainz stiftete 1490 einen Jahrtag am St. Jakobs-Tag (25.7.) mit ½ Pfd. Regensburger Pfennige auf das 
> Krambad. Von ihrem Mann Kainz († vor 1491) liegt damit die früheste Nachricht von einem > 
Bader auf dem Krambad vor. Früher datiert noch > Herold der Bader auf dem Heroldsbad (1326). –  

Braunmüller 1878, 310, 330; Bauer 1894, 37; Zierer / Friedl 1937, 24.   
 
Kaiser > Käser, Kayser 
 
Kallinger, Peter (vermutlich 14. Jh.), Bürger, Spitalverwalter, Stifter. 
Kallinger vermachte dem Katharinenspital die Hagerin (eine Wiese) jenseits der Donau. Das Jahr ist 
unbekannt. –  

Bauer 1894, 18, 21.  
 
Kaltenecker, Andreas (* um 1604 Ingolstadt), um 1630 Kooperator. 
Am 5.12.1630 fungierte Kaltenecker  als Taufpate bei einem Sohn des Michael Verschl, vielleicht 
eines Verwandten des zu seiner Zeit amtierenden Pfarrers Jacob Verschl, der wenig älter gewesen sein 
dürfte. Vielleicht waren sie vom Studium in Ingolstadt her miteinander bekannt. Kaltenecker ist aber 
nicht an der Universität Ingolstadt nachgewiesen. –  

TMatr Deggendorf 5.12.1630, Mf 32, 2/110; Wagner 2012, 224.  
 
Kandler, Michael (*um 1578, † 1647), Priester. 
Michael Kandler wurde 1596 an der Universität Ingolstadt immatrikuliert.  
Als Pfarrer von Schambach erfolgte 1623 seine Aufnahme in die Priesterbruderschaft in Straubing. –  

Matr. Univ. Ingolstadt I, Sp. 1315; Huber 2001, 174f.  
 
Kandler, Johann Georg (* um 1735, † 22.5.1809, 74 J.), Müller, dann Brauereibesitzer. 
Kandler war der ledige Sohn des Müllers Josef Kandler in Endbogen und seiner Ehefrau Katharina. 
Aus Heiratsbrief und Quittung der Ehefrau wird ersichtlich, dass Kandler vor dem 18.5.1762 die 
ledige Tochter Katharina des hiesigen Müllers Leopold Andorfer, der aus Göttersdorf stammte, und 
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seiner Ehefrau M. Anna geheiratet hatte. Als Vermögen brachten er 700 fl, sie die ihr von ihrem Vater 
am 8.10.1761 übergebene Mühle in der Mühlbogen (die sog. Spitalmühle, Nr. 511, Walchstraße 80) in 
die Ehe ein.  
Nach dem Tod der Katharina († 17.8.1769, 40 J.) wurde am 10.10.1769 ein Erbvertrag geschlossen. 
Darin erscheinen der Witwer mit den in der Ehe erworbenen drei Kindern Maria Anna (6 J.), Josef (4 
J.) und Katharina (im 2. J.) sowie zwei erheirateten Kindern, Sebastian Steiner (im 15. J., * um 1755) 
und Magdalena Dietrich (im 12. J., * um 1758), die Katharina offenbar ledig geboren hatte; sie stehen 
nicht im Taufregister, kamen vermutlich andernorts zur Welt.  
Zwischen 20.11.1769 und 3.9.1771 schloss Kandler eine weitere Ehe mit Anna Maria Kramhöller, 
ledige Tochter des bereits verstorbenen Müllers Johann Georg Kramhöller von Mietraching und seiner 
noch lebenden Ehefrau Walburga. Ihre Mitgift betrug 800 fl, er war seit dem Tod seiner ersten Ehefrau 
der Alleinbesitzer der Mühle. Vor dem 4.6.1779 starb Anna Maria Kandler – wegen der hohen Anzahl 
verstorbener Frauen gleichen Namens, aber mit ungenauen Angaben ist der bestimmte Tag nicht 
feststellbar.  
Am 21.6.1779 ging Kandler eine dritte Ehe ein mit Maria Ursula Leichtl (* um 1757, † 28.11.1826, 83 
J.), Tochter des verstorbenen Wirts Franz Anton Leichtl (Nr. 405, Hafenstraße 15) und seiner noch 
lebenden Ehefrau Rosina. Die Mühle wurde am 16.5. bzw. 30.7.1887 verkauft. Am 1.3.1787 erwarb 
Georg Kandler von Josef Häusler um 6.000 fl die ehemals Spitzenbergerische Braustatt Nr. 79 
(Arachauergasse, Bräugasse 3); diese war schon 1558 nachgewiesen und damit eine der ältesten 
bürgerlichen Bierbrauereien in Bayern.  
1806 übergab Kandler die Brauerei für 9.600 fl seiner 15-jährigen Tochter Elisabeth Kandler 
(*12.3.1791); diese heiratete sie im selben Jahr, am 23.3.1806, dem > Josef Aschenbrenner (*1784) 
an, der ein Heiratsgut von 2.000 fl einbrachte. Der Bauerssohn von Stadling bei Hohenwarth und 
gelernte Brauer begründete eine lange Tradition der Familie Aschenbrenner auf der Brauerei. –  

EMatr 1779, /159; BMatr 1769, 1/438; 1809, 3/49; 1826, 4/75.  
VI 25 Akt 1572–1786 Propsteigericht bzw. Stadtpfarrer gg. Georg Kändler, Müller, wegen verweigerten 
Zehnts von den Neubrüchen;  
RP 23.2.1780, 11v (Klage Anton Steinbauer gg. K.G., Einschlagen von Fenstern u. Türen, weitere Strafen); 
RP 26.10.1787, 95r (Zapfenrecht);  
BP 8.10.1761, 66r (Andorfer Leopold Übergab an To. Katharina u ihren angehd. Ehemann Kändler Joh. Gg.);   
BP 18.5.1762, 84r, 86r (Heiratsbrief Kandler–Andorfer u. Quittg. an Ehemann f. Heiratsgut);  
BP 10.10.1769, 79r (Vertrag n. Tod d Katharina, Witwer K. Georg mit 2 erheirateten u. 3 ehel. Kindern);  
BP 20.11.1769, 101v (Heiratsbrief Kandler–Kramhöller);  
BP 4.6.1779, 54v (Vertrag nach Tod d A. Maria, Witwer Georg mit Töchterl Franziska, 6 J.);  
BP 18.1.1780, 17v (Heiratsbrief Kandler–Leichtl);  
BP 1.3.1787, 28v (Kauf Bräustatt v Häusler Josef; 31.7., 95v Quittg.);   
BP 16.5.1787, 64v / 30.7.1887, 94r (Verkauf der Mühle, aber wg. Einstandsrecht der Schwester des 
Verkäufers an deren Ehemann Johann Kandler);  
RP 14.8.1787, 62r–67r–69r (Klage der Spitalverwalter wg. ausständigem Getreide-Dienst von der nun 
verkauften Mahlmühle für 1773-87 und weitere Klagen);  
BP 10.11.1790, 92r, 93r (Schuldbrief zur Ausheiratung der Tochter Maria Anna, angehende Porzellanmalerin 
in Regensburg);   
BP 11.3.1806, 18v, 22r (Übergabe an Tochter Elisabetha und Austragsbrief); 18.3.1806, 23v (Heiratsbrief 
Tochter Elisabeth und Aschenbrenner);  
Zierer / Friedl 1937, 45–48, 297.  

 
Kandler, Johann (I) († n. 1804), Müller. 
Kandler, Johann (II) (* 1774 Grafling, † 11.12.1841, 63 J.), Müller.  
Johann Kandler (I), Halbbauer von Eitsberg, hatte die „Spitalmühle“ Nr. 511 (Walchstraße 80), die 
vermutlich älteste Mühle im Stadtbezirk, 1787 mithilfe eines Einstandsrechts seiner Ehefrau Anna 
Maria von seinem Schwager > Johann Georg Kandler um 3.690 fl erworben.  
Der Sohn Johann Kandler (II) übernahm sie am 19.7.1804 für 10.000 fl von seinem Vater. Am 
6.8.1804 erfolgte die Heirat mit Theresia Lipp (*1780 Neuhausen), Tochter des Michael Lipp, Müller 
auf der Lauchmühl der Hofmark Egg. Am 2.6.1832 wurde Besitzer der Mühle Josef Wagner. – Am 
11.12.1841 ertrank Johann Kandler im Alter von 63 (67?) Jahren nahe seinem Hause. –  

EMatr 1804, /7; BMatr 1841 Mf 714, 30/110;  
StKR 1787, 14r (Aufnahme Kandler Johannes I);  
BP 30.7.1787, 94r (Einstandsrecht Übernahme der Mühle);  
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BP 19.7.1804, 96r (Übergabe Kandler Johannes I an II);  
BP 19.7.1804, 98v (Heiratsbrief Kandler–Lipp);  
Bauer 1894, 160; Zierer / Friedl 1937, 295, 297.  

 
Kandler, Johann Josef (I) (*27.2.1780 Neuhausen bei Metten, † 20.7.1867 Deggendorf), 
Papierfabrikant, Magistratsrat (1830).   
Kandler war der Sohn von Franz Kändler in Neuhausen und seiner Ehefrau Anna. Von 1802 bis 1808 
hatte er die Napoleonischen Feldzüge mitgemacht. Am 27.6.1815 kaufte er von M. Franziska 
Heckenstaller, der Witwe des Paul Heckenstaller und Tochter des früheren Besitzers > Johann Michael 
Straulino, um 15.000 fl die > Papiermühle Nr. 508 (Mühlbogenstraße 47), die schon vor 1569 
bestanden hatte. 1834 gründete er die Papierfabrik bei Mietraching in Kleinwalding; 1852 erhielt das 
Ensemble den Namen > Marienthal.  
In erster Ehe (27.11.1816) war Kandler mit Therese Kiendl (*1785, † 1823) aus Schambach bei 
Straubing verheiratet, in zweiter Ehe (18.1.1828) mit Katharina Heinrich (*10.8.1794, † 23.11.1839), 
Ledererstochter aus Kelheim. Aus der ersten Ehe stammte > (Mathias) Josef Kandler (II) 
(*24.2.1823), der die Papiermühle in Marienthal übernahm, aus der zweiten Ehe > Ludwig Kandler 
(*13.8.1832), Erbe der älteren Papiermühle in der Mühlbogenstraße.  
1839 kaufte Kandler die Brauerei Nr. 131 und 131½, um sie im selben Jahr seiner Tochter Marie 
Kandler (*9.11.1816) zu übergeben, die am 19.8.1839 den Bierbrauerssohn Nikolaus Haller 
(*22.10.1818, † 17.7.1842) ehelichte. Dieser starb bereits mit 24 Jahren. Daher heiratete Marie Haller, 
geb. Kandler, am 10.10.1842 den Bauerssohn > Josef Platiel von Fischerdorf. Sie starb 1899. 
Um 1850 dürfte die Übergabe der Papierfabrik an den Sohn > Johann Kandler (II) erfolgt sein.  
Ein Grabstein im alten Kirchhof erinnert an Johann Josef Kandler und seinen Bruder Mathias, der im 
Russlandfeldzug gefallen war.  
Dieser oder ein anderer Grabstein mit Namen der Katharina Kandler befindet sich in der 
Wasserkapelle, ist jedoch großenteils durch altes Gestühl verdeckt. Gemeinsam mit seiner Frau 
Katharina hatte Kandler sich um 1850 in einem Gemäldepaar porträtieren lassen, das sich im 
Stadtmuseum befindet. –  

TMatr Neuhausen 1780, /122; TMatr Kelheim 1794, /384;  
EMatr 1816, /67; 1828, 4/1; BMatr 1867, /236;  
Bauer 1894, 61, 162f., 169; ZZ; Zierer / Friedl 1937, 79, 294f.; Petschek-Sommer 2002 b (Bild S. 12 und 
Abbildungen Nr. 14 und 15).  

 
Kandler Mathias Josef (II) (*24.2.1823, † München), Papierfabrikant und Brauereibesitzer. 
Josef Kandler, Sohn des Papierfabrikanten Johann Josef Kandler und seiner ersten Ehefrau Therese, 
geb. Kiendl, ehelichte am 27.5.1850 Theres Nürnberger (*13.10.1826, † 25.8.1855, 28 J.), Tochter des 
Deggendorfer Bierbräus Johann Baptist Nürnberger aus Ritzmais und seiner Ehefrau Franziska Auer. 
Um 1850 dürfte die Übernahme der Papierfabrik erfolgt sein.  
Am 22. November 1852 beschloss der Gemeinderat auf Bitte Kandlers, dass die 1834 erbaute 
Papierfabrik zu Kleinwalding sowie die dort erbaute Schule zur Erinnerung an den Besuch des 
Bayerischen Königs mit seiner Gemahlin Maria im Sommer 1849 fortan > Marienthal heißen sollten.  
Am 31.3.1856 ging Kandler eine zweite Ehe ein mit Franziska, geb. Habersbrunner (*20.11.1824 
Osterhofen), Witwe des Bierbrauers Anton Kraus († 2.4.1855, 27 J.), brachte damit die Brauerei Nr. 
64 (Pfleggasse 14) in seinen Besitz und erhielt das Bürgerrecht am 18.4.1856.  
Kandler war 1861 Mitinitiator der > Deggendorf-Plattlinger Eisenbahn Aktiengesellschaft, die sich für 
den Bau der Eisenbahn von Plattling nach Deggendorf einsetzte und sie vom Februar 1865 bis zum 
Februar 1866 errichtete.  
1882 verkaufte er die Brauerei an den Bierbrauer Michael Daßberger. 1883 erfolgte die Übernahme 
der Papierfabrik durch die Zündholz Union AG und die Umwandlung in eine Zündholzfabrik. Kandler 
zog mit seiner Frau nach München, wo beide hochbetagt starben. –  

TMatr 1823, /43; EMatr 1850, /140; EMatr 1856, /175;  
BMatr 1855, /45;  
ZZ; Zierer / Friedl 1937, 35f., 112; Kandler 1976, 113; Rückschloß 1995, 206.  

 
Kandler, Ludwig (I) (*13.8.1832, † 30.8.1907), Papierfabrikant.  
Ludwig Kandler war der Sohn des Papierfabrikanten > Josef Kandler (I) und seiner Ehefrau Katharina, 
geb. Heinrich von Kelheim. Er schloss am 16.1.1856 die Ehe mit Karolina Fastenmaier (*25.4.1835 
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Wisselsing), Tochter des Bauern Johann Fastenmaier in Wisselsing und seiner Ehefrau Barbara, geb. 
Neussendorfer. Ein Sohn war der Kunstmaler > Ludwig Kandler (*14.11.1856).  
Aus dem väterlichen Erbe übernahm Ludwig Kandler am 28.6.1854 die alte Papiermühle (Nr. 508, 
Mühlbogenstraße 47). Nach dem Brand der Papierfabrik am 3.5.1893 wurde das Wohnhaus wieder 
aufgebaut, die Papierfabrik nicht, weil das unrentabel schien, der Betrieb der Papiermühle eingestellt. 
Damit endete ein über 300 Jahre bestehendes blühendes Handwerk (> Papiermühle). 1918 erwarben 
das Anwesen die Gebrüder > Albert und Georg Steigenberger. –  

TMatr 1832, 7/15; EMatr 1856, 4/174;  
Zierer / Friedl 1937, 294.  

 
Kandler, Ludwig (II) (*14.11.1856 Deggendorf, † 12.2.1927 München), Maler, Kunsterzieher. 
Kandler war der Sohn des Papiermühlenbesitzers Ludwig Kandler (I) (1832–1907) und seiner Frau 
Karolina (*25.4.1835, † 9.2.1896), geb. Fastenmair, Bauerntochter aus Wisselsing, die am 16.1.1856 
geheiratet hatten.  
Ludwig Kandler war das älteste von acht Kindern: Josef († 1909 in Zeitz), Max († 1918 ledig in 
Straubing), Johann († 1896 ledig in Deggendorf); er nennt in seinem Testament noch Otto Kandler, 
Bankangestellter in München, Karolina Lipp, Bäckerswitwe in Deggendorf (Ehemann G. Lipp, Nr. 
171, Veilchengasse 4), Anna Kandler, noch 1939 in Deggendorf erwähnt. 
Kandler besuchte nach der Volksschule in Deggendorf in Metten das Gymnasium und studierte nach 
dem Abitur in München 1874/75 drei Semester an der Kunstgewerbeschule, dann bis 1878 sechs 
Semester an der k. b. Technischen Hochschule, wo er die Lehramtsprüfung für den Unterricht im 
Zeichnen und Modellieren ablegte, und wurde anschließend am 11.10.1878 in die Naturklasse der 
Münchner Akademie der Bildenden Künste aufgenommen. Diese verließ er bald wieder und bildete 
sich autodidaktisch zum Kunstmaler weiter. Am 26.10.1883 heiratete Kandler die Kleinbauerntochter 
Barbara Groß (*um 1860, † 1900) aus Irling bei Pfatter. Es wurden vier Kinder geboren, die alle vor 
ihrem Vater starben.  
In den ersten Jahren erwarb Kandler seinen Lebensunterhalt ab 1891 als Aushilfslehrer und ab 1897 
als Hauptlehrer an der gewerblichen Fortbildungsschule in München und mit Entwürfen für das 
Kunstgewerbe. Dazu kam der Verkauf von Gemälden. 1898–1900 zu Studienreisen und der 
Durchführung von Aufträgen beurlaubt, verließ er 1900 den Schuldienst. Als er selbst arm und 
vereinsamt starb, vermachte er seine Hinterlassenschaft seiner Haushälterin. –  
Bekannt wurde Kandler als Porträt-, Historien- und Genremaler, so durch die Allegorie Elektrisches 

Licht (1883), offenbar die erste künstlerische Umsetzung des Themas, womit ihm der künstlerische 
Durchbruch und nachhaltige Wirkungen in der breiten Kunstszene gelangen, durch Am Strande 
(1887), Verehrung Marias durch taubstumme Kinder (Altarbild des Münchener 
Zentraltaubstummeninstituts, 1897, Stiftung durch den Architekten Littmann), Vorhölle (1898), 
Bilderzyklen für die Kirchen in Odelzhausen und Schnaitsee (Obb.), Hl. Trinität für eine Kirche auf 
der Insel Trinidad, Porträts in München und in der Schweiz. 1888/90 erfolgte die Ausmalung des 
Ratskellers in Essen a.d. Ruhr im neugotischen Stil. Das Rathaus wurde 1964 abgebrochen. 1900–
1904 malte er die katholische Kirche in Hermannstadt (Sibiu) in Siebenbürgen aus. Mit der 
Verwendung unterschiedlicher Maltechniken und -stile war er ein typischer Vertreter der Münchner 
Schule. –   
1881 waren zwei religiöse Werke, das Hl. Herz Jesu und das Herz Mariä darstellend, einige Tage im 
Deggendorfer Rathaussaal ausgestellt; sie befinden sich heute in Privatbesitz in Viechtach bzw. in der 
Pfarrkirche von Kirchaitnach. 1891 legte Kandler Pläne zur Ausgestaltung des neuen Sitzungssaales 
des Gemeindekollegiums vor, die jedoch nicht zur Ausführung kamen. 1894 erhielt er den Auftrag, ein 
Bild der Hl. Familie für die > Geiersbergkirche anzufertigen; Stifterin war > Marie Hacker, Tochter 
eines Bierbrauers aus Metten. 1901 schenkten die Eltern des Kooperators Fischer aus Straubing der 
Kirche in Otzing einen Kreuzweg von Kandler. Entwürfe für ein Gemälde am neuen Knabenschulhaus 
fanden 1899 bei den Stadtvätern keinen Anklang (Kandler). –  

TMatr 1856, 8/179;  
DDo Nr. 65 vom 13.8.1881, 258; Nr. 97 vom 29.4.1894, 1; Nr. 150 vom 7.7.1897, 2; Nr. 220 vom 28.9.1897, 
2f.; Nr. 48 vom 27.2.1901, 2; Nr. 38 vom 16.2.1927, 2 (Notiz vom Tod);  
Matrikelbuch 2 (1841–1884) der Akademie der Bildenden Künste München, 1878, Matrikel-Nr. 3577; 
Thieme / Becker 19, 1926, 518; AKL 5, 2000, 422; Kataloge: Gr. Kunstausstellung Berlin 1899, Glaspalast-
Ausstellung München 1899, 1906; Ludwig 1982, Bd. 2, 270; Kandler 1986, 55–58 (mit Abbildung der beiden 
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Entwürfe für das Fassadengemälde); Petschek-Sommer 2002 b (mit Ausstellungskatalog und zahlreichen 
Abbildungen); Schwarzenberger 2002; Wagner 2020, 57, 161f., 163, 182f., 399.  

 
Kandler, Joseph (*1.2.1833 Deggendorf, † 22.5.1871 ebd.), Priester. 
Der Sohn des Maurers Josef Kandler (Haus-Nr. 430) und seiner Ehefrau Magdalena, geb. Liebl, 
Bauerstochter von Fülling, erhielt am 14.3.1856 die Priesterweihe. Als Kooperator war er tätig in 
Pondorf, dann 1857 in Tegernheim, 1860 in Otzing, als Kommorant ab 1861 in Deggendorf / 
Maxhofen. Er starb mit 38 Jahren. –  

TMatr Mf 288, 12/25;  
Schematismus 1872, 82; Ries Bd. C/K/Q, 13. 

 
Kandler, Franz Xaver (*23.11.1849 Deggendorf / Schaching, † 19.12.1935), Priester. 
Der Sohn des Kräutlers Xaver Kandler von Schaching und seiner Ehefrau Maria, einer geborenen 
Müllerstochter Graßl von Deggendorf, erhielt am 7.6.1874 die Priesterweihe. Erinnerungen an seine 
Primiz hielt > P. Cölestin Pellkover fest (DDo 1924). 1878–1883 war er in Frontenhausen eingesetzt, 
im März 1883 wurde er Expositus in Kirchenpingarten, im Mai 1887 Pfarrer in Wenzenbach, im 
August 1898 Pfarrer in Kösching, wo er die Ehrenbürgerwürde erhielt. Als k. Geistlicher Rat wurde er 
im November 1928 Kommorant. –  

TMatr 1849 Mf 319, 13/52;  
DDo Nr. 137 vom 14.6.1924, 2; Nr. 251 vom 30.10.1928, 3;  
Ries Bd. C/K/Q, 13.  

 
Kandler, Joseph (* um 1842, † 28.3.1884 Deggendorf, 41 J.), Präparandenhauptlehrer. 
Nach der Absolvierung des Schullehrerseminars in Straubing war Kandler Schulgehilfe in 
Pfaffenberg, dann in Mamming. Bald nach der Eröffnung der Präparandenschule kam er nach 
Deggendorf (Bürgeraufnahme 1.7.1868), wo er 1873 den Turnunterricht übernahm und 1880 zum 
Hauptlehrer ernannt wurde. Als Nachfolger von Johann Altmannsperger hatte er bis zu seinem 
überraschenden Tod im 42. Lebensjahre drei Jahre lang die Leitung der Präparandenschule 
Deggendorf inne. – Die Witwe starb am 25.4.1907 in München und wurde am 29.4.1907 in 
Deggendorf beerdigt. –  

DDo Nr. 26 vom 29.3.1884, 104, 106 (Todesanzeige und Nachruf);  
Bauer 1894, 184; Lippert 1996, 172, 178.  

 
Kandler, Otto (*23.10.1920 Deggendorf, † 29.8.2017 München), Botaniker, Mikrobiologe, Professor. 
Der Sohn eines Gärtnerehepaares in Schaching interessierte sich schon früh für Biologie und 
Evolution. Aus finanziellen Gründen konnte er zunächst nicht das Gymnasium besuchen und kam erst 
1935 an die Deutsche Aufbauschule in Straubing. Doch Arbeits- und Kriegsdienst verhinderten 
zunächst eine weitere Ausbildung. 1945 machte er die elterliche Gärtnerei wieder geschäftstüchtig. 
1946 konnte er ein Studium an der Universität München beginnen, wo er nach Promotion (1949) und 
Habilitation (1953) bis 1957 lehrte. Für seine Arbeiten erhielt er 1956 ein einjähriges 
Forschungsstipendium in den USA. Zurück in München übernahm er die Leitung des 
Bakteriologischen Instituts der Süddeutschen Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft in 
Weihenstephan, die er bis 1965 innehatte. 1960 erhielt er den Ruf auf den Lehrstuhl für Angewandte 
Botanik an der TU München, 1968 auf den Lehrstuhl für Allgemeine Botanik an der Ludwig-
Maximilians-Universität München. 1986 wurde er emeritiert. Seine breiten wissenschaftlichen 
Forschungen sind in über 400 Publikationen zu Pflanzenphysiologie, Mikrobiologie, 
Archaeenforschung, Angewandte Mikrobiologie und Ökologie  dokumentiert. –  

Homepage Uni München (30.11.2007); Wikipedia.  
 
Kandler, Erich (I) (*22.8.1909 Deggendorf, † 13.11.1981 ebd.), Heimatpfleger und Stadtarchivar. 
Kandler war der Sohn von Andreas Kandler, der seit dem 5.8.1916 Besitzer des Hauses Nr. 12 
(Metzgergasse 5) war und sich als Brasiltabakfabrikant betätigte.  
Im Alter von 65 Jahren beendete Kandler seine Tätigkeit als Stadtwaagmeister (> Stadtwaage), er 
blieb der Stadt jedoch ehrenamtlich als Heimat- und Archivpfleger erhalten und führte zugleich das 
Heimatmuseum bis zu seinem Tod. In diese Aufgaben war er neben > P. Wilhelm Fink 
hineingewachsen, und er füllte nach dessen Tod 1966 die entstandene Lücke. Sowohl bei der 
Erstellung eines Deggendorfer Heimatbuches (1976) wie auch bei der Abfassung zahlreicher Beiträge 
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für die Zeitung, von Festschriften und Vereinschroniken, zudem bei der Betreuung der zahlreicher 
werdenden privaten Forscher und Schüler der verschiedenen Schulen der Stadt konnte er seine 
profunde Kenntnis der Deggendorfer Stadtgeschichte und sein archivalisches Wissen vermitteln. – 
1968 schaltete sich Kandler in die fortdauernden Auseinandersetzungen um die > Deggendorfer Gnad 
mit dem vorausschauenden Hinweis ein, dass der Hostienfrevel nicht zu belegen sei, und forderte eine 
eingehende Erforschung der geschichtlichen Quellen, um die Gnadfeier von Legenden und 
dichterischem Beiwerk zu befreien. Dies geschah durch > Manfred Eder (1992). –  
Der Sohn Erich Kandler (II) (*17.6.1959 Straubing) wurde 1982 sein Nachfolger als erster 
hauptamtlicher Stadtarchivar. Seine Tätigkeit endete am 30.11.2021.  
Nach dem Abitur am Robert-Koch-Gymnasium 1979 durchlief er von 1979 bis 1982 eine Ausbildung 
zum Diplomarchivar (FH) an der Archivschule am Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, wohin er 
von der Stadt Deggendorf abgeordnet worden war. Nach der Amtsübernahme wurde 1983/1984 der 
Umzug des Stadtarchivs vom Haus Schlachthausgasse 1, wo Archiv und Museum in räumlicher Enge 
seit 1952 untergebracht waren, in das alte Knabenschulhaus am Östlichen Stadtgraben 28 
durchgeführt. 1983 erfolgte die personelle Trennung von Archiv und Museum. 2003 konnte das 
Archiv in das neue Gebäude beim Neuen Rathaus mit angemessenem Raumangebot umziehen. Der 
ursprüngliche Einmannbetrieb wurde allmählich um mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 
verschiedenen Arbeitsverhältnissen erweitert.  
Vielfacher Gewinn erwuchs aus der Zusammenarbeit des Stadtarchivs mit verschiedenen 
Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. In Kandlers Amtszeit fiel die 
Durchführung des Jubiläumsjahres 2002 (1000 Jahre urkundliche Ersterwähnung Deggendorfs) mit 
der Herausgabe einer Festschrift gemeinsam mit dem Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf 
sowie das gemeinsame Projekt von Deggendorfer Schulen/Geschichtsverein/städtischen Museen und 
Stadtarchiv „70 Jahre danach“, wozu zahlreiche Interviews zum Kriegsende 1945 geführt wurden 
(2015). Der Schriftenbestand des Geschichtsvereins wurde in die Bibliothek des Stadtarchivs 
eingebunden. Ferner trug die zunehmende Digitalisierung, die die Städtische Bildstelle wie auch die 
Erschließung der Archivbestände ermöglichte, dazu bei, dass das Stadtarchiv intern wie extern zu 
einer geschätzten Einrichtung wurde, die von Forschern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher 
Interessen zunehmend genutzt wird. –  

Freundliche Mitteilungen von Herrn Erich Kandler (Februar 2024). 
DZ vom 30.8.1974; DZ vom 13.11.1981;  
Zierer / Friedl 1937, 8; Eder 1992, 688.  
 

Kandler, Erich, Große Kreisstadt Deggendorf Bayerischer Wald von den Anfängen bis zur Gegenwart. Nach 
Unterlagen aus dem Stadtarchiv Deggendorf zusammengestellt. Hg. von der Stadt Deggendorf. Grafenau 
1976.  

(Kandler / Kuchler,) Deggendorf in alten Photos. Photographien 1870–1959. Mit einem Text von Erich Kandler 
und Franz Kuchler. Passau 1980.  

[Anonymos,] Nachruf auf Erich Kandler, in: DGBl 1/1981, 76. 
Kandler, Erich, Die Unordenligkait so bisher in briefflichen Urkhunden bey Gmayner Stat gewest … Aus der 

Geschichte des Stadtarchivs Deggendorf, in: DGBl 41/2019, 269–276.  
 
Kanzlsperger, Max (*31.8.1886 Arnstorf, † 28.3.1963 Straubing), Lehrer für Musik, Komponist.  
Kanzlsperger stammte aus der kinderreichen Familie eines Gärtners des Grafen von Arnstorf.  
Nach der Absolvierung des Straubinger Lehrerseminars 1904 war Kanzlsperger in Lam und Kollnburg 
eingesetzt. Durch die Unterstützung seiner Frau Monika, ebenfalls in Kollnburg Lehrerin, studierte er 
1906–1909 an der Akademie der Tonkunst in München. Anschließend wirkte er als Privatmusiklehrer 
und Komponist in Bayreuth, wo er mit Siegfried Wagner (1869–1930) bekannt wurde; auf den 
Kriegseinsatz (1914–1916) folgte eine Tätigkeit in Passau und Landshut. Seit 1920 lag der 
Musikunterricht an der Straubinger Realschule in seinen Händen, wo er 1921 Studienrat wurde. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg war er bis zu seiner Pensionierung etwa 1952 an der Oberrealschule und am 
Humanistischen Gymnasium als Musiklehrer tätig. Kanzlsperger schuf ein vielseitiges und etwa 80 
Titel umfassendes kompositorisches Werk. Nach Liedern, Duetten und Chören in seiner Anfangszeit 
wandte er sich besonders der Bühnenmusik zu. 1911 wurde seine Operette Der Luftchauffeur im 
Opernhaus Bayreuth uraufgeführt. Im selben Jahr fand in Metten bei der Cäcilienfeier die 
Erstaufführung der religiösen Kantate mit lebenden Bildern Der selige Utto nach einem Text von P. 
Bonifaz Rauch statt. Zahlreiche weitere Werke wie Oratorien, Chorwerke, eine Oper Herzog Hofnarr 
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op. 50 (1927), 1929 im Stadttheater Straubing uraufgeführt, Festspielmusiken folgten. Für Straubing 
schrieb er Festmärsche (1912, 1962). Ein Vorbild für sein Musikverständnis war Richard Wagner; er 
orientierte sich aber auch an Max Reger und Richard Strauß. Im Druck erschienen nur wenige Werke. 
1916 veranstaltete er mit zwei Brüdern ein Wohltätigkeitskonzert für das Rote Kreuz. Bei einem 
Konzert seines Bruders Josef Kanzlsperger, Heldentenor in München, 1926 in Deggendorf begleitete 
er am Klavier. – Für die Aufführung des Festspiels Das heilige Mirakel von > P. Gallus Ritter im 
Jahre 1926 schuf Kanzlsperger eine Musik, die einen größeren Erfolg als die von > Simon Breu vom 
Vorjahr erzielte, allerdings auch mit größerem Aufwand konzipiert war. Nachdem 1927 keine 
Aufführung zustande kam, versuchte Kanzlsperger für 1928 mit dem Angebot einer Kostenreduktion, 
die er durch Verringerung der Zahl der Musiker erzielen wollte, die Fortführung des Spiels zu 
erreichen. Der Stadtrat ging vor allem aus wirtschaftlichen Gründen darauf nicht ein. Auch in der 
Folgezeit kam es zu keiner Aufführung mehr. –  

DDo Nr. 270 vom 25.11.1911, 2. Blatt, 2; Nr. 276 vom 2.12.1911, 2; Nr. 101 vom 2.5.1916, 2. Bl., 3; Nr. 113 
vom 16.5.1916, 2. Bl., 3; Nr. 204 vom 5.9.1926, 2 und Nr. 229 vom 3.10.1926, 2 (Besprechungen der Musik 
zum Mirakelspiel); Nr. 251 vom 30.10.1926, 8; Nr. 128 vom 5.6.1927, 2; 
Behner 1940, 114; Eder 1992, 555–557; Linhard 1997, 239 (Gruppenfoto vom Mirakelspiel); H. Wagner 
2007, 367–369 (mit Abb.).   
 

Keglmaier, Veronika, Max Kanzlspergers Festmarsch für das Straubinger Gäubodenvolksfest 1962, in: Krenn, 
Dorit-Maria (Hg.), A Trumm vom Paradies. 200 Jahre Gäubodenvolksfest Straubing 1812 bis 2012. Straubing 
2012. Erweiterte Neuauflage Straubing 2013, 371–373.  

 
Kantor, Alfred (*7.11.1923 Prag, † 16.1.2003 Yarmouth/Maine), tschechisch/jüdischer Graphiker. 
Als künftiger Werbegraphiker war Kantor in die Kunstakademie aufgenommen worden. Doch 
nachdem 1928 die Deutschen in seine Heimat einmarschiert waren, wurde er 1941 ins KZ 
Theresienstadt verschleppt. Innerhalb des dort von den Nazis teilweise geduldeten Kulturbetriebs, der 
als Schaufenster zur Täuschung der Welt (Kantor) diente, versuchte Kantor mit Zeichnungen seine 
Eindrücke festzuhalten, die er aber großenteils wieder vernichten musste. 1942 kam seine Mutter ins 
KZ, bald darauf seine Freundin Eva Glauber. 1943 wurden sie nach Auschwitz verlegt. Nach einem 
Aufenthalt im KZ-Außenlager Schwarzheide und schwerster Zwangsarbeit erfolgte gegen Ende der 
Naziherrschaft eine erneute Verlegung nach Theresienstadt. Nach der Befreiung traf er in Prag seine 
Schwester. Er machte sich mit seinen Zeichnungen auf in das Lager für Displaced Persons in 
Deggendorf. Hier schuf der 22-Jährige 1945 in nur zwei Monaten 128 Bilder, die von den 
grauenvollen Erfahrungen im KZ Zeugnis ablegen. Sie wurden von dem aus Breslau geflohenen 
Buchbinder Fritz Fiebig (1918–1976), der in Deggendorf später einen Kiosk führte, gebunden.  
Kantor wanderte in die USA aus und wurde ein erfolgreicher Werbegraphiker einer medizinisch-
technischen Firma. Das Buch wurde in den USA vielfach verkauft. – 

Westerholz, S. Michael, 75 Jahre „Das Buch des Alfred Kantor“. Nach dreieinhalb Jahren KZ: Tschechisch-
jüdischer Künstler zeichnete 1945 in der Alten Kaserne 127 Bilder, in: DZ vom 15.8.2020, S. 28.  

 
Kapfhammer, Hans (*10.7.1921 Tiefenbach b. Passau, † 22.12.2010 Deggendorf), Gymnasiallehrer. 
Kapfhammer legte am Leopoldinum Passau das Abitur ab und wurde unmittelbar darauf zu Arbeits- 
und Kriegsdienst eingezogen. Im Dezember 1941 in Russland schwer verwundet, wurde er dennoch 
erst im Juli 1944 aus der Wehrmacht entlassen. Im Herbst desselben Jahres begann er das Studium in 
den Fächern Deutsch, Geschichte und Französisch, zunächst an der Universität Wien, dann an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule in Passau und an der Universität Erlangen, und fand dabei 
auch einen Zugang zur Philosophie. An seinem ersten Einsatzort Simbach lernte er seine Frau 
Marianne Nöhmeier kennen; die Heirat fand am 3. Januar 1952 statt. Drei Töchter (Gymnasiallehrerin, 
Ärztin, Bibliothekarin) wurden geboren. Nach Tätigkeit in Selb kam er im September 1958 an die 
Oberrealschule in Deggendorf, das spätere Comenius-Gymnasium. Hier unterrichtete er bis 1981 in 
seinen Fächern und nahm die Aufgaben des Fachbetreuers für Deutsch wahr. Seine besondere Liebe 
gehörte der Literatur und der Musik; mit seinem Kunstverstand, einer breiten Kenntnis und einem 
sachkundigen Urteil trug er über Jahrzehnte durch Berichte und Kritiken zu kulturellen 
Veranstaltungen in Deggendorf zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Beim Kulturverein Deggendorf 
wirkte er 1961–1976 als Beirat und 1977–1997 als 2. Vorsitzender. Der Geschichtsverein für 
Deggendorf und Umgebung verdankt ihm einen unermüdlichen Einsatz als 2. Vorsitzender und als 
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Schriftleiter der Deggendorfer Geschichtsblätter; mit sicherem Blick für stilistische und gedankliche 
Unebenheiten betreute er lange Jahre die Publikationen des Vereins. –  
 
Behrendt, Lutz-Dieter, Festschrift 60 Jahre Kulturverein Deggendorf 1948–2008. Hg. Vom Kulturverein 

Deggendorf e. V. Deggendorf 2008, 28f., 62. 
A. R. [Renner, Alois,] Studiendirektor Hans Kapfhammer, in: Comenius-Gymnasium Deggendorf Jahresbericht 

1980/81, 30f. 
Molitor, Johannes, Lieber Hans!, in: DGBl 22/2001, 281.  
– Zur Erinnerung an Hans Kapfhammer 1921–2010, in DGBl 32/33 / 2010/2011, 449f.  
Wohlhüter, Cornelia, Hans Kapfhammer ist 80. Lebenskünstler, Lehrer, Philosoph und Stehaufmandl, in: DGBl 

22/2001, 280.  
 
Arbeiten von Hans Kapfhammer: 
Ein Deggendorfer korrigiert Ludwig Thoma oder der kurze Briefwechsel zwischen Josef Zierer und L. Thoma, 

in: DGBl 10/1989, 132–149.  
Ansprache zum Tag der Heimat 1995. Dem Andenken von Dr. Leo Hans Mally (1901–1987) gewidmet.  
Der Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf, in: Schönere Heimat. Erbe und Auftrag 85 (1996), H. 2, 

101.  
20 Jahre Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf (1979 bis 1999), in: DGBl 20/1999, 7–10.  
Buchbesprechungen in den Deggendorfer Geschichtsblättern:  
13/1992, 159f.: Hubert Vogl, Joseph Deutschmann 1717–1787. Der letzte Klosterbildhauer von St. Nikola vor 

Passau. Weißenborn in Bayern 1989.  
16/1995, 329f.: Helmut Gärtner , Deggendorfer Originale. Grafenau 1995.  
18/1997, 371f.: Franz Kuchler, O du hochgelobtes Greising. Liebeserklärung an ein Bergdorf. Selbstverlag 1997.  
20/1999, 376f.: Bernhard Rückschloß, Das „Mettener Bockerl“. Deggendorf 1999.  
 
Käpfinger, Fr. Aegidius OFM (*um 1600, † 25.6.1668 Landshut), Laienbruder bei den 
Franziskanern.  
Käpfinger starb im Ordensalter von 48 Jahren, war also 1620 in den Orden eingetreten und damit um 
1600 geboren. – Der Name Käpfinger ist für Deggendorf belegbar. Doch die Taufmatrikel setzt erst 
mit 1606 ein. Der vierte Eintrag in dem Buch nennt zum 27.8.1606 einen Georg, Sohn von Sebastian 
und Katharina Khäpfinger, der nächste zu dem Namen am 26.9.1614 einen Michael desselben Vaters. 
Eine vor 1612 geborene Tochter Eva eines Maurers Sebastian Käpfinger erhielt 1632 eine Heimsteuer 
(Beihilfe zur Aussteuer). –  

TMatr 1606, 1/1.150; 
StKR 1632, 12r;  
Lins I 1929, 353.  

 
Karell, Viktor (*17.3.1898 Duppau / Egerland, † 14.12.1979 Deggendorf), Lehrer, Heimatforscher, 
Archivar, Schriftsteller. 
Schon als Gymnasiast veröffentlichte Karell in der Kaadener Zeitung erste Gedichte. Auf das Abitur 
1916 folgten Kriegsteilnahme und schwere Erkrankung. An der Universität Wien promovierte er 1921 
zum Dr. phil. und legte die Prüfungen für das Lehramt für Deutsch, Geschichte und Geographie ab. 
Seit 1923 unterrichtete er an höheren Schulen in Duppau, Melnik und Karlsbad. Am 3.2.1927 schloss 
er die Ehe mit Anna Zebisch aus Zettlitz bei Karlsbad, die ihm vier Söhne gebar. Seit 1938 war er in 
Karlsbad nebenamtlich als Stadtarchivar und Museumsdirektor tätig. 1941 wurde er Mitglied der 
Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. Von 1942 an leistete er erneut Kriegsdienst und 
kam 1946 aus amerikanischer Gefangenschaft in Italien zu seiner inzwischen vertriebenen Familie 
nach Landshut. Im Auftrag des Kultusministeriums baute er als Gründungsdirektor die erste 
bayerische Realschule (zunächst Mittelschule genannt) auf und setzte sich für die landesweite 
Einrichtung dieses Schultyps ein. – In seinen zahlreichen schriftstellerischen Arbeiten widmete er sich 
der Geschichte des Egerlandes wie auch seiner zweiten Heimat Landau, als Wissenschaftler wie auch 
als Dichter. 1956 ernannte ihn der Bayerische Realschullehrerverband zum Ehrenvorsitzenden, 1973 
die Stadt Landau an der Isar zu ihrem Ehrenbürger. Die Staatliche Realschule in Landau, die er 1949–
1963 leitete, wie auch eine Straße in Landau tragen seinen Namen. 
In Deggendorf erinnert eine Gedenktafel an dem Haus in der Nörerstraße an ihn, in dem er zuletzt 
gewohnt hat. 

DLL 8, 1981, Sp. 913f.; Schreiegg 1980; BLBL 2, 1984, 106;  
die erfurt enzyklopädie (http://www.erfurt-web.de/KarellViktor) (19.7.2009).  
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Schriften (Auswahl): 
Goethe in den Weltbädern des Sudetenlandes Karlsbad Marienbad Franzensbad, Landshut/Memmingen 1949 
Hans Watzlik. Bad Homburg 1959. (Herausgeber und Biograph zu Hans Watzlik, erkennt aber wohl dessen Zug 

zum Völkischen nicht.) 
Das Egerland und seine Weltbäder. 1966. 
Das böhmische Erzgebirge. 1968. 
Abriß einer Geschichte der Dörfer und Märkte des Landkreises Landau a. d. Isar. 1972. 
Die Wittelsbacher und ihre Stadt Landau an der Isar. Historische Beiträge zur 750. Jahrfeier der Gründung der 

alten Herzogstadt Landau an der Isar. Landau 1973. 
Robert Lindenbaum - Hinter den Böhmischen Bergen - Leben und Werk. (Bücher der Egerländer, 45.) 
Letzte Garben. Gedichte. SV, 1977. 76 S. 
Heimatgeschichtliche Vorträge in der Volkshochschule und zahlreiche Beiträge für die "Historischen 

Heimatblätter". 
 
Kärgl, Kaspar (*um 1532 Dingolfing), Lateinischer Schulmeister, Chorregent. 
Lt. Visitationsprotokoll von 1559 hatte Kärgl in Ingolstadt – er war dort seit 18.6.1550 immatrikuliert 
– als Abschluss den Magister gemacht. Bevor er nach Deggendorf kam, war er im Kloster Fürstenfeld 
(heute Fürstenfeldbruck) Schulmeister. Er hatte etwa 50 Knaben zu unterrichten, die er in drei Klassen 
eingeteilt hatte. Nach seiner Aussage lehrte er in der untersten Klasse Lesen und Schreiben 
(Anfangsunterricht im Lateinischen), in der mittleren las er die Bucolica von Vergil und die 
Methodenlehre des Donatus – der häufig in der zweiten Klasse zum Deklinieren und 
Konjugieren Lernen diente (Endres), in der obersten Klasse standen die Briefe Ciceros, Terenz und die 
Grammatik von Lorichius auf dem Plan. Nach Möglichkeit versuche er den Schülern auch das 
Übersetzen vom Deutschen ins Lateinische beizubringen. Vor dem Unterricht werde der Hymnus Veni 

creator gesungen, vor dem Heimgehen würden ein Vater unser, ein Ave Maria und das Credo gebetet.  
Kärgl erwies sich als guter katholischer Christ, der den Knaben die katholische Sakramentenlehre 
beibringe, sie zum Gottesdienstbesuch anhalte und auch noch nie unter zwei Gestalten kommuniziert 
habe. Regelmäßig visitierten zwei Ratsherren die Schule. Als Besoldung erhielt er vom Rat der Stadt 
jährlich 50 fl, alle Quatember, also viermal im Jahr, bezahlte ein Knabe 6 kr, was noch einmal 
insgesamt etwa 12 fl ausmachte. Für den – selbst sehr zuverlässig erscheinenden – Kooperator 
Mathias Herten war Kärgl ain frommer catholicus und verdiente ain guets lob. Der Lehrer und 
Hilfskantor > Friedrich Grienwald sagte aus, die Abhaltung von Disputationen und Komödien 
überlasse er dem Schulmeister und meinte damit Kärgl, der dazu selbst jedoch nichts sagte oder nicht 
befragt wurde. Solche Spiele, die von den Deggendorfern mehrmals auch in Metten aufgeführt 
wurden, sind wenigstens für die Jahre 1579, 1584 und 1612 belegt; teils sind gereimte Textfragmente 
erhalten. Fink vermutete in Kärgl den Verfasser des Spiels wie auch eines Lehrplans aus dem 16. Jh. 
für die Deggendorfer Lateinschule. Dies seien deutliche Hinweise, dass im 16. Jh. in Deggendorf 
Renaissance und Humanismus Fuß gefasst haben. Eine genauere Untersuchung des Lehrplanentwurfs 
verweist jedoch deutlich auf einen reformatorisch gesinnten Verfasser, so dass eher an > Sophonias 
Paminger zu denken ist, der zehn Jahre vor Kärgl in Deggendorf Lateinschulrektor war (Wagner). –  

Matr. Univ. Ingolstadt I, Sp. 663; Fink 1957, Schulwesen, 9f., 11, 13, 29f.; Liedtke II, 1991, 159 (Rudolf 
Endres); Mai 1993, 251, 249; Keller 1999, 49; Wagner 2016, 42f., 48, 50.  

 
Karl, Georg (*9.4.1936 Landshut, † 25.5.2019 Deggendorf), Dr. jur, Landrat.  
Nach dem Besuch der Volksschule in Pfeffenhausen und des Gymnasiums in Metten studierte Karl ab 
1954 Jura in München und Kiel. 1963 wurde er Regierungsassessor bei der Regierung von  
Niederbayern und war eingesetzt am Landratsamt Kötzting. 1972 wechselte er an das Deggendorfer 
Landratsamt. 1978 kandidierte er erstmals für das Amt des Landrats und gewann auf Anhieb 76 % der 
Stimmen. In vier Amtsperioden, vom 1.5.1978 bis zum 30.4.202, verwirklichte er zahlreiche Projekte, 
die nach der Gebietsreform den Landkreis zu einer Aufsteigerregion der Republik formten. Karl war in 
vielen weiteren Funktionen tätig; als Vizepräsident des Bayerischen Landkreistages, von 1996 bis zu 
dessen Auflösung zum 1.1.2000 Mitglied des Bayerischen Senats, von 1978 bis 2002 Vorsitzender des 
Zweckverbandes Donau-Hafen Deggendorf, des Zweckverbandes Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung, Vorsitzender und stv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse 
Deggendorf, von 2001 bis 2008 Vorsitzender des Zweckverbandes Wasserversorgung Bayer. Wald. 
Ehrenamtlich fungierte er 1978 bis 2005 als Kreisvorsitzender beim BRK. Im Geschichtsverein 
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Deggendorf, dessen Gründungsmitglied 1979 er war, hatte er das Amt des Vorsitzenden von der 
Gründung bis 2006 inne. –  
Der Ehe mit Marlene, die 1965 geschlossen wurde, entsprossen zwei Kinder, Roland und Gabi. –  

DZ vom 27.5.2019, 23;  
Behrendt 2019, 177f.  

 
Karl, (Joseph) Ludwig (* 10.12.1867 Deggendorf), Dr. med.  
Ludwig Karl war der Sohn des Kaufmanns (EMatr 1858: Wirts) Joseph Karl (*11.4.1827) von 
Osterhofen. Dieser heiratete am 25.11.1858 die Wirtstochter Walburga Finsterbauer (*31.7.1839) von 
Deggendorf und konnte damit das Wirtshaus Nr. 130 (Michael-Fischer-Platz 8) übernehmen.  
Am 27.2.1867 schloss er eine II. Ehe mit Maria Mayerhofer (*16.8.1830), unehelich geboren von der 
ledigen Wagnerstochter Theres Hartl von Hofkirchen. Bei der Trauung war ein Zeuge ihr Vater Anton 
Mayerhofer, seit 20.5.1854 Eigentümer des Kaufhauses Nr. 136 (Lateinische Schulgasse 1), das mit 
der Heirat ihr Ehemann Josef Karl übernahm. 1869 wurde Nr. 130 verkauft. –  
Der Sohn Ludwig aus der II. Ehe wurde 1892 an der Universität München mit der Arbeit Ein Fall von 

ausgebreitetem Leukoderma idiopathicum zum Dr. med. promoviert. –  
TMatr 1867, 9/129; EMatr 1858, /190; EMatr 1867, /261;  
Resch / Buzas II, 261 (hier: 1865); Zierer / Friedl 1937, 77, 82.  

 
Karl Theodor (*10.12.1724 bei Brüssel, † 16.2.1799 München), Kurfürst von der Pfalz, dann als Karl 
II. von Bayern.  
Nachdem der bayerische Kurfürst > Max III. Joseph am 30.12.1777 kinderlos und ohne legitime 
männliche Verwandte verstorben war, fiel aufgrund der 1766 vereinbarten Erbverbrüderungs-
Erneuerung, nach der Bayern und die Pfalz als unteilbarer Gesamtbesitz behandelt wurden, und einer 
weiteren Vereinbarung von 1771 Bayern an Karl Theodor. Als Kaiser Josef II. wegen alter Ansprüche 
Niederbayern und die Oberpfalz geltend machte, verzichtete Karl Theodor auf diese Landesteile und 
erhielt im Tausch Vorderösterreich. In dem aufgrund entschiedener Widerstände und des Eingreifens 
Friedrichs II von Preußen ausgelösten kampflos verlaufenden Bayerischen Erbfolgekrieg verlor Karl 
Theodor das Innviertel an Österreich. Sein 1784/85 unternommener Versuch ganz Bayern gegen die 
Österreichischen Niederlande zu tauschen, machte ihn bei der Bevölkerung erst recht sehr unbeliebt. 
Die Vergrößerung des Territoriums durch die Verbindung der Pfalz mit Bayern sowie Karl Theodors 
Verschwendungssucht erhöhten die Schuldenlast beträchtlich. Seine Verwicklungen in die 
französischen Revolutionskriege wie auch die Versuche, durch Neuorganisierung und 
Modernisierung, die Abschaffung kirchlicher Feiertage, Wallfahrten und anderer Bräuche wie auch 
Verbot und Verfolgung der Illuminaten und der Freimaurer das Staatswesen zu festígen, führten zu 
einer angespannten innenpolitischen Situation. Als Karl Theodor an den Folgen eines beim 
Kartenspiel erlittenen Schlaganfalles starb, machte sich öffentlicher Jubel breit. – Die lange üblichen 
staatlichen Eingriffe in die Selbstverwaltung und die Regelung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei 
den Kirchen zeigten sich auch in Deggendorf. So ordnete die Obrigkeit, als für die Grabkirche ein 
neuer Ornat angeschafft werden musste, die Versteigerung von Pretiosen der Kirchen an und gab als 
Geschäftspartner einen Ornathändler in München vor. Ein Teil der Wertgegenstände konnte nur durch 
persönlichen Einsatz von Pfarrer > Johann Heinrich Golling zusammen mit den Kirchenverwaltern vor 
der Versteigerung bewahrt werden. Derselbe Pfarrer Golling geriet zusammen mit zwei anderen 
Bürgern, Kammerer > Johann Michael Straulino und besonders Gastwirt > Josef Florian Seidl, 
1793/1794 in die Mühlen des Polizeiapparats. –  

U47 (24.8.1787 Bestätigung der Freiheiten mit einigen Änderungen);  
Spindler II 1988, 1212–1283 (Ludwig Hammermayer); Eder 1992, 605–635; Wagner 2020, 91f., 301, 306; 
Wikipedia (August 2021).  

 
Karnahl, Heinz (*25.5.1916 Leipzig, † 27.11.1996 Deggendorf), Musiker, Kapellmeister. 
Schon als Kind erhielt Karnahl Unterricht im Spiel von Klavier, Cello, Schlagzeug und 
Blasinstrumenten. Später studierte er am Konservatorium Halle Klavier, Orgel, Harmonielehre und 
Musikgeschichte. Er wollte Kapellmeister werden und leistete daher 1936 seinen Militärdienst beim 
Musikkorps ab; dabei wurde er nach Deggendorf beordert. Er musste die Feldzüge in Polen, 
Frankreich, auf dem Balkan und in Russland mitmachen, geriet noch am 9.5.1945 in russische 
Kriegsgefangenschaft und wurde erst 1949 entlassen. Er kehrte nach Deggendorf zurück, wo er 
heiratete und sich als Musiklehrer für Klavier, Akkordeon und Blasinstrumente selbstständig machte. 
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Bald gründete er mit 20 Musikern die Blaskapelle Deggendorf, die in der ganzen Bundesrepublik und 
in den westlichen Ländern mit großem Erfolg auftrat. 1964 übernahm er die Leitung der Plattlinger 
Knabenkapelle. An den beiden Gymnasien in Deggendorf und dem in Metten sowie an der Plattlinger 
Realschule wirkte er als Musiklehrer. 1978 wurde er der Gründungskapellmeister der Stadtkapelle 
Deggendorf; deren Konzerte waren ausverkauft und brachten zahlreiche Auszeichnungen ein. 
Darunter sticht besonders hervor die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland (1983). –  

Gärtner 1998,65–68; Zacher 2000, 70.  
 
Käsbeis, Georg (* Eggenfelden, † vor 1669), Kupferschmied. 
Käsbeis kam 1637 von Eggenfelden nach Deggendorf und wurde Bürger. Schon 1639 erhielt er bei der 
Turmerhöhung der > Geiersbergkirche den Auftrag für die Erstellung des Turmknaufs. – Etwas unklar 
ist seine familiäre Situation. 1639 steuerte Hanns Hofmüller gew. Khupferschmids sel. Wittib, yezt 

Georg Khäspeis für Haus und Heiratgut seiner Frau. Die Briefprotokolle 1639, worin der Hauserwerb 
stehen sollte, fehlen. Vermutlich hatte Käsbeis die Witwe des Kupferschmieds Hofmiller († vor 1636) 
geheiratet. 1645 führte eine Rosina Käsbeis eine Klage (VP 1645), Hofmiller hatte am 18.10.1617 eine 
Rosina Hofreuter geheiratet. Doch das erste Kind von Käsbeis nach der Taufmatrikel wird erst am 
27.3.1658 geboren von einer Maria Magdalena, demnach einer zweiten Ehefrau, die ihm bis 1665 
insgesamt sechs Kinder gebar. Taufpaten waren jeweils der Gastwirt und Ratsherr > Johann Gottfried 
Scheibl bzw. dessen Ehefrau Susanna. – Die Witwe Magdalena Käsbeis ehelichte 1668 den 
Kupferschmied Mathias Haunberger von Schwarzach, der aufgrund der Heirat mit der Witwe 1668 als 
Bürger aufgenommen wurde (StKR 1669). Beide wurden aber, wie in entspr. Fällen üblich, trotz ihrer 
Verheiratung wegen des Delikts der > Leichtfertigkeit und Kindsschwängerung bestraft (VP 1670). 
Mathias Haunberger verzog 1698 nach Pfatter, nachdem er Haus Nr. 119 (Teil von Michael-Fischer-
Platz 3) und Firma an seinen Sohn Hans Georg Haunberger übergeben hatte. – In Eggenfelden war 
1612 ein Georg Käspeiß Kirchpropst, vielleicht der Vater des nach Deggendorf ausgewanderten 
(Haushofer). –  

TMatr 1658 Mf 65, 3/167; EMatr 1617 Mf 472, 18/14;  
RP 25.2.1637; StKR 1637, 8v Aufnahme);  
VP 12.5.1645, 25v (Klage der Rosina Käsbeis); 22.5.1670, 63v (Strafe Haunberger wg. Kindsschwängerung);  
StKR 1669, 13;  
StR 1639, 20v; 1668, 27r; 1670, 22v;  
KiR 1639, 43v;  
ZZ Käsbeis, Haunberger; Zierer / Friedl 1937, 70f.; Haushofer 1972, 8; Kandler 1976, 160.  

 
Kaiser, Franz Karl (*10.10.1674), Soldat, Stifter. 
Franz Karl Kaiser war das vierte Kind (von acht) des Andre Kaiser des Rats u Bierbräu und seiner 
Ehefrau Clara, die vor dem 23.11.1668 geheiratet hatten. Clara war vermutlich eine Tochter der 
Magdalena Preisler, gew. Glashüttenmeisterin in Zwieselau. Verwitwet hatte Clara Kaiser in II. Ehe 
am 10.9.1680 den Bierbräu Philipp Jakob Käser geheiratet, der seine Bräubehausung in der 
Heroldsgasse hatte. Für eine Verwandtschaft der beiden Ehemänner Kaiser / Käser sind keine 
Hinweise ersichtlich. Als Franz Karl Kaiser im Begriff war, als Soldat nach Ungarn abzumarschieren, 
verbriefte er 1693 eine Donatio Mortis Causa, eine Art Testament für den Fall, dass er nicht mehr 
zurückkommen würde. Darin bestimmte er in Anbetracht der Wohltaten, die er durch seinen Stiefvater 
Philipp Jakob Käser empfangen habe, seinen beiden Kindern Albrecht (*15.3.1684) und Klara (TMatr: 
Maria, *24.4.1686) als seinen (Halb-) Geschwistern, 9 und 7 Jahre alt – zwei andere aus dieser Ehe 
waren offenbar schon verstorben –, jedem 50 fl, sowie den Kapuzinern 30 fl, jeweils zur Hälfte für das 
Lesen von 30 hl. Messen und für Kuchel und Keller. Im Falle seiner Rückkehr aber sollte alles wieder 
kassiert sein. –  

TMatr 1674, 4/106; EMatr 1680, /296;  
BP 22.7.1693, 132r (Donatio Mortis Causa);  
VormR Kaiser 1694, 2r ff. und 1698, 15r (Hinweis auf Ahnfrau der Kinder, Magdalena Preislerin in Zwiesel);  
VerB 23.5.1687, 11r (Erbreglg. nach Tod der Käser Clara);  
VerB 20.9.1696, 20v (Erbreglg. Käser Philipp Jakob).  

 
Käser, Maria (*7.11.1661, † 3.5.1731), Tochter eines Weißbäcks, Stifterin.  
Maria Käser war die vermögende ledig gebliebene älteste Tochter des Weißbäcks Richard Käser und 
seiner Ehefrau Sibilla, Tochter des aus Plattling stammenden Bierbräus Hans Zwickl, die am 
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20.1.1661 geheiratet hatten. In ihrem Testament vom 3.5.1731, ausgestellt am Sterbetag, vermachte 
sie zahlreiche teils größere Legate Verwandten und Freunden und setzte ihre Schwester Anna Käser 
(*1.12.1671), Betschwester in Straubing, sowie die drei Kinder ihres verstorbenen Bruders Johann 
Reichart Käser (*4.2.1675, † 22.12.1727) als Universalerben ein. Darüber hinaus bestimmte sie, dass 
bei den drei Seelengottesdiensten jedes Mal 20 fl, also insgesamt 60 fl an die Armen ausgeteilt werden 
sollten. Für die Anschaffung von Paramenten vermachte sie der Pfarrkirche 50 fl, St. Johann in 
Schaching 20 fl, der Geiersbergkirche ohne Obligation (Auflagen) 30 fl, der Grabkirche für vier 
Quatembermessen 400 fl, den Kapuzinern für das Lesen einiger Messen 30 fl, der Armen-Seelen-
Bruderschaft 50 fl. Die Stiftungslegate betrugen also insgesamt 640 fl. –  

TMatr 1661, 4/282; BMatr 1731, 1/160 (bene provisa et multis legatis);  
BP 22.11.1727, 70r (Schwester Käser Anna Einkauf im Betschwestern-Haus i Straubing);  
BP 3.5.1731, 33r (Testament).   

 
Käser, Johann Baptist (*20.6.1746), Maler.  
Käser war 1769 bei der Arbeit in der Martinskirche beteiligt. –  
Er war ein Sohn des Bierbräus Johann Bapt. Käser († 27.1.1759, 37 J.) und seiner mit ihm seit dem 
16.8.1741 verheirateten Ehefrau Maria Elisabetha (*29.8.1717), Witwe des Bierbräus Johann Peter 
Puchner († vor 23.6.1741), den sie am 26.8.1737 geheiratet hatte. Sie war eine Tochter des Organisten 
und Kramhandlers > Sebastian Anton Estendorfer.  
Bierbräu Käser kam wohl durch Kriegseinwirkungen um sein Anwesen, Nr. 79 (Arachauergasse 3), 
die Brauerei mit der vermutlich längsten Tradition am Ort. Hochverschuldet bat er am 21.2.1753 
freiwillig um den Verkauf durch den Rat, also die Durchführung einer Gant. Der Rat lehnte ab, und 
die Gläubiger wollten ihn durch Entgegenkommen davon abhalten. Doch am 26.10.1753 wurde der 
Beschluss gefasst, und, bestärkt durch einen Regierungsbefehl, erfolgte am 30.3.1754 der Gantverkauf 
an Gottfried Fromholzer.  
Maria Elisabetha Kaiser, seit drei Monaten Witwe, hatte am 2.5.1759 nach dem Tod ihrer Mutter 
Katharina Estendorfer – ihr Vater war schon am 12.2.1738 verstorben – als einzige Erbin Haus Nr. 45 
(Pfleggasse 17) mit dem elterlichen Geschäft erhalten. Am 9.2.1760 schloss sie mit > Anton Denk, 
dem ledigen Sohn des Bräumeisters von Egg, der sich auch als Maler betätigte, einen Heiratsvertrag, 
wodurch dieser in den Besitz des Anwesens kam und daher am selben Tag als Kramhandler 
aufgenommen wurde.  
Man kann anehmen, dass er seinen 14-jährigen Stiefsohn Johann Baptist Käser in der Malerkunst 
unterrichtete – wohl eher inoffiziell, weil Denk nicht als Maler aufgenommen worden war, so dass er 
auch keinen Lehrbrief ausstellen konnte. Am 15.11.1768 übergab Denk († 12.3.1772) Haus und 
Geschäft an den Stiefsohn Johann Baptist Käser, Enkel des Estendorfer, um 1.200 fl. Dieser verkaufte 
das Haus schon am 23.8.1769 um 1.475 fl an den Handelsmann Josef Löchl aus Kötzting, verließ 
Deggendorf – 1777 zahlte er Nachsteuer für Heiratgut, das er von Löchel ausbezahlt bekommen hatte  
– und wurde Maler in Schärding. Seine Mutter Elisabetha geb. Estendorfer, verw. Puchner / Käser / 
Denk starb am 13.7.1781. –  

TMatr 1746, 1/919; EMatr 1737, 1/30; EMatr 1741, 1/59; BMatr 1772, 26/459 (Anton Denk); 1781, 1/508 
(Elisabetha Denk);  
RP 21.2.1753, 81v (Bitte Käsers um Verkauf durch den Rat); 26.10.1753, 145r (Beschluss zur Gant); 
27.3.1754, 18r  (Regierungsbefehl zur Gant);  
RP 9.2.1760, 12v (Aufnahme Anton Denk als Krämer);  
StKR 1777, 6v (Joh. Bapt. Käser Nachsteuer);   
RP 5.1.1769, 56v (Aufnahme Joh. Bapt. Käser nach Übernahme);  
BP 30.3.1754, 15v (Gantverkauf);  
BP 2.5.1759, 28v (Ankonftsbrief für Maria Elisabetha Käser, verwitwete Bierbräuin, als Erbin von Haus und 
Geschäft in der Kramgasse);  
BP 9.2.1760, 5v (Heiratsbrief Elisabetha Käser und Anton Denk; EMatr 1760 fehlt);  
BP 15.11.1768, 129r (Übergabe Denk an Stiefsohn Joh. Bapt. Käser);  
BP 23.8.1769, 62v (Verkauf Joh. Bapt. Käser an Josef Löchl); 29.11.1777, 81r (Quittg .an Löchel f Heiratgut); 
InventB 23.6.1741, 63r (Inventur Johann Puchner);  
Zierer / Friedl 1937, 45–47, 22; Fink 1950, 142; Kandler 1976, 116; Wagner 2020, 207.  

 
Käser, P. Wilhelm OSB (*Deggendorf, † 12.10.1696, 48 J.), Konventuale von Niederaltaich.  
Käser legte am 23.11.1667 die Profess ab. 1680–1683 war er Pfarrvikar in Kirchdorf im Wald, 1683–
1693 Pfarrvikar in Auerbach. –  
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Wegen des Fehlens des Taufnamens ist die Zuordnung zu seinen Eltern unsicher. Am ehesten kämen 
Johannes Kaiser und seine Ehefrau Maria von Euchendorf in Frage; ihr Sohn Christoph (*29.7.1648) 
war der einzige Kaiser / Käser, der in dem Jahr 1648 in Deggendorf getauft worden war. Er war, wie 
der Schreiber vermerkte, bereits fast drei Wochen alt, weil man ihn wegen der Kriegswirren nicht 
früher zur Taufe hatte bringen können. Er war demnach nicht innerhalb der Stadt geboren worden. –  

TMatr 1646, 2/460;  
Krick 1911, 345, 584; Krick 1923, 153.  

 
Kastenmayr, Hans (* vor 1390 Straubing?, † 20.11.1437 Regensburg), Landschreiber.  
Kastenmayr war der letzte Landschreiber des Straubinger Landesteils des Herzogtums Straubing-
Holland (1353–1425/29) und der Sohn des reichen Kaufmanns Ulrich Kastenmayr, der 1416–1426 mit 
Unterbrechungen Stadtkämmerer von Straubing war. Dieser zog 1426 nach Auseinandersetzungen um 
seine Amtsführung nach Passau. Hans Kastenmayr war 1412, 1414/15 und 1418 Mautner von 
Schärding, 1419/20 dort Kastner. 1420 in Passau Bürger geworden, war er 1421 da Stadtrichter. Im 
Oktober 1421 kehrte er als Landschreiber nach Straubing zurück. Maßgeblich dafür war wohl, dass die 
Tochter Cäcilia seines Vorgängers Niklas Gressel seine Frau wurde. Gressel war 1421 verstorben. 
1424 war Kastenmayr das einzige bürgerliche Mitglied im herzoglichen Rat.  
Nach dem Tod Johann III. 1425 bestätigten Vertreter der Landschaft, darunter die Städte Straubing 
und Deggendorf, Hans Kastenmayr in seinem Amt bis zur Klärung der Erbschaftsfragen. Denn der 
Landschreiber haftete mit seinem Vermögen für Defizite im Haushalt. Als das Herzogtum Anfang 
1427 aufgeteilt wurde, verlor er sein Amt. Aufgrund der Verbindungen zu den Münchener Herzögen 
wurde er 1429 dort als Stadtrichter eingesetzt. Doch schon 1431 zog er nach Regensburg. Die 
Landschreiberrechnungen 1421–1427, die in seinem Besitz verblieben waren, nahm er mit nach 
Regensburg. Seine Briefe und Akten vermachte er dem Regensburger Rat; aus dem dortigen 
Stadtarchiv kamen die Rechnungsbücher im 19. Jahrhundert ins Bayerische Hauptstaatsarchiv 
München. Für die Forschung stehen mehrere Abschriften zur Verfügung. 
Kastenmayrs Reichtum wird u.a. darin sichtbar, dass er 1424 Herzog Johann III. 1.000 rheinische 
Gulden leihen konnte. Den Großteil seines auf 32.000 fl geschätzten Vermögens bestimmte er für den 
Bau eines Bruderhauses für zwölf arbeitsunfähig gewordene Handwerker in Regensburg. Dafür wurde 
1444 am Eck Obere Bachgasse / Emmeramsplatz ein Anwesen erworben, auch eine Kirche gebaut (St. 
Ignaz). Die Stiftung wurde mit einer weiteren Bruderhausstiftung in der Stadt vereinigt. 1542 wurde 
das Bruderhaus zu einer evangelischen Stiftung. Heute befindet sich bei dem Areal das Evangelische 
Krankenhaus. –  
Die Landschreiberrechnung von 1424 zeigt für Deggendorf eine deutliche Steigerung der 
Mauteinnahmen. Gegenüber 1368–1371 jährlich abzuliefernden 80 Pfd rd waren es für 1424 261 Pfd 7 
ß 5 Pf. Aufschlussreich sind die verzeichneten Ausgaben. Der Sold des Mautners Jörg Mauhaser 
betrug 14 Pfd, der des Gegenschreibers 12 Pfd. Angestellt waren außerdem ein Bruckmeister und zwei 
Zöllner. Gilten gingen an zahlreiche Personen, darunter war ein unehelicher Sohn Albrechts I. oder II., 
der Konventuale in Niederaltaich war. Große Teile der Mauteinnahmen waren verpfändet. Auch 
Kosten für den teilweisen Abbruch und Neubau der Donaubrücke waren zu begleichen. –  

Blahak 1997, 86f.; Behrendt 2004, 174 u. pass.; Retzer 2020, 23f., 25, 57, 198–202, 314f., 400, 431.  
 
Blahak, Boris, Das Rechnungsbuch des Straubinger Landschreibers Hans Kastenmayr (1424/25). 2 Bde. 

(Universität Regensburg, Magisterarbeit im Fach Geschichte.) [Regensburg 1997. Online.]  
Retzer, Markus, Die Verwaltung des Herzogtums Niederbayern-Straubing-Holland. (Regensburger Beiträge zur 

Regionalgeschichte, 26.) Archiv des St. Katharinenspitals Regensburg edition vulpes 2020.  
 
Kautner, Georg (*um 1668 Zwiesel, † 13.7.1738 Deggendorf, um 70 J.), Bäckermeister. 
Dem Bäckergesellen Kautner von Ruhmannsfelden (lt. TMatr 1684 von Zwiesel geb.) gebar die ledige 
Bäckerstochter Maria Dietrich, wohnhaft Nr. 116 (Michael-Fischer-Platz 3), am 8.9.1684 eine Tochter 
Regina, wofür beide vom Pfleg- und Landgericht Deggendorf bzw. von der Stadt wegen 
Leichtfertigkeit bestraft wurden (VP 1684). Am 23.2.1688 erwarb Kautner von dem Weißbäcker 
Thomas Zändl um 600 fl die Bäckerei in Nr. 227 (Oberer Stadtplatz 17). Damit erhielt Kautner in 
Deggendorf die Aufnahme als Bürger und Bäckermeister und konnte am 1.6.1688 die Mutter seines 
unehelichen Kindes heiraten. Bei einer schweren, vermutlich tödlichen Erkrankung der Tochter 
verlobte sich das Ehepaar zur Mutter Gottes von Greising und stiftete eine Votivtafel. Ein zweites 
Kind starb. Die Mutter Maria Kautner, Bäckersfrau, lebte bis zum 3.10.1736. –  
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Am 8.11.1699 war als drittes Kind Anna Maria Eva geboren worden; diese heiratete 1723 Johann 
Melchior Vaith (1694–1740), ältester Sohn des Bierbräus, Ratsherrn und Kammerers > Andre Vaith. 
Johann Melchior Vaith starb 1740 durch einen versehentlichen Flintenschuss seines Sohns Johann 
Melchior (1723–1743). Seine Witwe Maria Eva, geb. Kautner, heiratete ihr Anwesen Nr. 181 in der 
Hörolzgasse (Bahnhofstr. 7) nach dem 25.1.1743 dem ebenfalls verwitweten, durch Brand auf die 
Gant gekommenen Bierbreu und späteren Ratsherrn > Franz Mathias Städl an, der in erster Ehe seit 
dem 23.4.1739 mit der Witwe Maria Anna Dax des Bierbrauers Andreas Dax verheiratet gewesen war. 
Maria Eva Städl starb am 19.6.1769 im Alter von 72 Jahren. –  

TMatr 1684 Mf 99, 4/343; 1688 Mf 99, 4/379 (Georg Kautner von Zwiesel); 1699 Mf 119, 5/115;  
EMatr 1688, Mf 488, 18/379;  
BMatr 1736 Mf 625, 26/185; 1738 Mf 626, 26/200; 1769, /438;  
VP 15.11.1684, 81v (Leichtfertigkeitsstrafe); 4.6.1688 (Aufnahme);  
BP 23.2.1688, 9v (Kaufbrief);  
Zierer / Friedl 1937, 34, 68, 109, 132; Keller 1994, 52f. (mit Abbildung der Votivtafel), 66–69, 123; Keller 
1996, 83, 120f., 129f.  

 
Keck, Franz, Klavierbauer > Baldur-Werke 
 
Keck, Theodor Oscar († um 1918), Gastwirt und Hotelier.  
1897 kaufte Keck zusammen mit seiner Ehefrau Maria das Hotel Drei Mohren, Haus Nr. 176 
(Luitpoldplatz 2). In zahlreichen Anzeigen warb Keck mit dem Hinweis auf das Restaurant 
Mohrenkeller sowie einen hauseigenen Omnibus, eine geschlossene mehrsitzige Pferdekutsche, die 
Gäste vom und zum Bahnhof brachte. Nach Kecks Tod führte seine Witwe das Haus bis zum Verkauf 
an Graf von Preysing am 19.4.1923. Nach mehrmaligem Besitzerwechsel wurde der Betrieb des 
Hotels Drei Mohren 1987 beendet. Seitdem ist die Commerzbank Mieterin in dem Haus. –  

Zierer / Friedl 1937, 104f.; Keller 1989, 114–121.  
 
Keil, Christian (*4.6.1826 Siegritz / Oberpf., † 19.6.1890 München), Bildhauer in München. 
Nach einer Lehrzeit in Regensburg erhielt Keil seine Ausbildung in München. Er schuf vor allem 
religiöse Kunst und fertigte eine große Zahl von Skulpturen für Kirchen im In- und Ausland, z.B. für 
Dingelstädt, Kellberg, Landshut, München oder Regensburg. Für die Deggendorfer Stadtpfarrkirche 
schuf er eine Herz Jesu-Statue, für die Geiersbergkirche 1883 die Reliefs für den neuen gotischen 
Hochaltar, die die Sieben Schmerzen Mariens zeigen. –  

Bauer 1894, 180; Thieme / Becker 20, 1927, 68; Kandler 1976, 161; Schrüfer 1987, 32; Brenninger 1990, 
146f. 

 
Keim, Hans (*19.6.1914 Dommelstadl b. Neuburg a. Inn, † 6.1.1979 Deggendorf), Lehrer, 
Komponist. 
Der Sohn eines Schlossermeisters besuchte nach dem Abitur 1934–1937 die Lehrerhochschule in 
Pasing. Es folgten eine zweijährigen Tätigkeit als Lehrer und 1939 die Heirat, wenig später der 
Kriegsdienst und eine halbjährige Kriegsgefangenschaft in England. Wegen der Entlassung aus dem 
Schuldienst 1945 betätigte er sich als Gelegenheits- und Hilfsarbeiter, bis er 1949 Schulleiter in 
Hinterschmiding bei Freyung wurde. Hier entwickelte er sich durch die Bekanntschaft mit den 
Volkslied-Fachleuten Fritz Herrgott und Erna Schützenberger zu einem begeisterten Volksmusikanten 
und gründete eine Blaskapelle. 1953 an die St. Martins-Schule in Deggendorf versetzt, rief er den 
Deggendorfer Jugendsingkreis ins Leben. Er führte die Keim’schen Singwochen ein, zu denen 
Teilnehmer aus ganz Deutschland und den Nachbarländern kamen. Zahlreiche Mundartlieder und 
Stückl schrieb er auch selbst. Man gab ihm den Namen Singvater Keim. Von ihm stammen aber auch 
der Entwurf des Lehrplans für das Fach Heimatkunde an den Volksschulen und zahlreiche 
pädagogische Abhandlungen. Er widmete sich der Pflege des Brauchtums und trug zur Erneuerung der 
Deggendorfer Tracht bei. –  

Gärtner 1986; Gärtner 1995, 59-6 (mit Bild); ders., in: DZ vom 11.12.02; Kuchler o. J., Erinnerungen, 35-41 
(mit Bild, Textproben und Notenbeispielen); Rabenstein 2019, 202. 
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Keller, Ludwig (*21.12.1935 München?, † 3.2.1999 Deggendorf), Dr. rer. nat., Gymnasiallehrer, 
Heimatforscher. 
Nach dem Abitur am Deutschen Gymnasium in München-Pasing 1956 begann Keller das Studium der 
Fächer Chemie, Biologie und Erdkunde an der Universität und an der Technischen Hochschule in 
München und schloss es 1961 mit der Promotion ab. Zunächst an Münchner Gymnasien tätig, 
unterrichtete er ab 1964 an der Oberrealschule Dachau, ab 1966 am Gymnasium Zwiesel und seit dem 
1.9.1969 am Comenius-Gymnasium Deggendorf. Umfassende Kenntnisse, praktische Veranlagung 
und Humor befähigten ihn zu einem anschaulichen, nachhaltigen Unterricht. Von 1974 bis zum 
Eintritt in den Ruhestand 1995 aus gesundheitlichen Gründen war er Seminarlehrer für Biologie, 
ehrenamtlich bekleidete er das Amt des Naturschutzbeauftragten des Landkreises Deggendorf.  
Von Haus aus Naturwissenschaftler, wandte Keller seine exakte Methode auf seine Forschungen zur 
Geschichte Deggendorfs an und förderte bislang ungeahnte Erkenntnisse aus den Archivalien zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte zu Tage. Seine größeren Arbeiten befassen sich mit der 
Wallfahrtskirche Greising (1985), dem Haus Luitpoldplatz 2 (1989), dem Berufsstand der 
Wachszieher, Lebzelter und Metsieder (1990), den Umständen von Seuchen und Pest 1634 (1995), 
dem Bräu und Kommunalpolitiker > Andre Vaith aus dem frühen 18. Jahrhundert (1996) und dem 
Schloss Offenberg um 1700 (1998). Lange Jahre wohnte er im Ochsenhof auf dem Perlasberg, der 
einst dem Metzger und Gastwirt > Degenhart Vaith gehört hatte; ihm und dessen Frau > Anna Maria 
Vaith, einer Bürgerin aus der Zeit um 1700, widmete er ebenfalls eine eigene Untersuchung (1994).  
Seine Darstellungen sind in der Verbindung von wissenschaftlicher Genauigkeit und Erzählfreude sehr 
anschaulich und einfühlsam und spiegeln den zupackenden Charakter des Autors, er lässt den Leser 
auch an seinem eigenen Erkenntnisprozess teilhaben und fordert aufmerksames Lesen. – 2008 erhielt 
das Stadtarchiv umfangreiche Unterlagen aus seinem privaten Archiv, das er sich in mühevoller 
Kleinarbeit aufgebaut hatte. –  
Seine Ehefrau Ute Keller besorgte zusammen mit Frau Margaretha Veith, in zahllosen Arbeitsstunden 
ehrenamtlich die Restaurierung der Figuren der Deggendorfer > Krippe. –  

Zacher 2000, 88f.   
 
Kreilinger, Norbert, StD Dr. Keller tritt in den Ruhestand, in: Comenius-Gymnasium Deggendorf Jahresbericht 

1994/95, 51.  
Molitor, Johannes, Nachruf am Grab von Dr. Ludwig Keller, in: DGBl 20/1999, 380–382.  
 
Keller, NN (1851), Schreiner aus Egg. 
Keller, Schreiner in Egg, fertigte die Kanzel, die 1851 nach einem Entwurf des Architekten > Franz 
Gareis in der Grabkirche errichtet wurde. Diese kam 1871 in die > Geiersbergkirche. –  

Kandler 1976, 161.   
 
Kellnberger, Peter (*19.3.1921 Pankofen, † 1982 in Schweden), Schriftsteller, Lehrer. 
Der Vater war Pfleger und Schuhmachermeister in den Heil- und Pflegeanstalten Deggendorf und 
Mainkofen. Peter Kellnberger besuchte nach der Volksschule Pankofen zunächst das Gymnasium in 
Metten als Internatszögling, ab 1933 in Deggendorf, wo die Familie seit 1933 ein eigenes Haus 
(Untere Himmelreichstraße 7) hatte, die Oberrealschule (das spätere > Comenius-Gymnasium) und 
legte im März 1940 das Abitur ab. Kellnberger zeichnete und malte und besuchte öfters den in 
Ulrichsberg wohnenden Maler Karl Alexander Flügel. Außerdem betätigte er sich nebenher als 
Zeitungsreporter bei dem Redakteur der Bayerischen Ostmark, > August Kuhn-Foelix. Nach dem 
Arbeitsdienst wurde er 1941 zur Luftwaffe einberufen. Zunächst neutral eingestellt, entwickelte er 
eine regimekritische Haltung. 1943 wurde er aufgrund von Äußerungen in Briefen verhaftet, aber 
wegen mangelnder Überzeugungskraft der Zeugin freigesprochen. In der Untersuchungshaft 
entschloss er sich, ins Ausland zu fliehen. Als ihm 1944 ein Manuskript Der Deserteur verloren ging, 
floh er von Aalborg (Jütland) aus am 1.9.1944 mit einem Flugzeug nach Schweden. Nach mancherlei 
Schwierigkeiten studierte er ab 1946 in Lund Kunstgeschichte, Deutsch und Geographie, dann auch 
Geschichte und Pädagogik. 1947 heiratete er die knapp sechs Jahre ältere Lehrerin Constance 
Grönlund. Eine langjährige Tätigkeit als Lehrer und Dozent in Schweden folgte. – Ein 
unveröffentlicht gebliebener Roman Gott? erzählt die Geschichte von drei etwa 1920 in Deggendorf 
geborenen Personen während der NS-Zeit und liefert anschauliche Schilderungen von den 
Gegebenheiten in der Stadt. 1950 erschienen Gedichte bei dem Exil-Verlag Emil Oprechts in Zürich. 
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1951 inventarisierte er alte Steindenkmäler in der Gruft unter dem Aufgang zur Pfarrkirche. 
Kellnbergers Witwe wurde 1984 erst in Deggendorf, dann in Pfarrkirchen ansässig. –  

Jahresbericht der Oberrealschule Deggendorf für das Schuljahr 1939/40, 19; Kellnberger 1951; Jung 2006. 
 
Kerbel, Georg (1709), Pfründner, Stifter.  
Kerbel war Pfründner im Bruderhaus. In seinem Testament vermachte er der Geiersbergkirche 34 fl 
für ein neues Messgewand, das dann 30 fl kostete. –  

KiR Gei 1709, 26; 1711, 33v: 
Wagner 2020, 83.  

 
Kerschbaum, Philipp (*1790 Ruhstätten/Oberösterreich, † vor 18.9.1838, Deggendorf?), 
Zimmermann.  
Kerschbaum wurde am 25.10.1824 Bürger. Er schloss am 7.11.1824 die Ehe mit Katharina Weber 
(*1792 Deggendorf), Tochter des 1789 aus Schweinhütt b. Regen zugezogenen Häuslers Johann 
Weber und seiner Ehefrau Anna Maria Kürzl, und erwarb dadurch Haus Nr. 158 (Veilchengasse 9). 
Am 18.9.1838 genehmigte der Rat der Witwe die Aufnahme eines mit 4 % verzinsten Darlehens in 
Höhe von 50 fl, jeweils zur Hälfte beim Armeninstitut und bei der deutschen Schulstiftung. Das Haus 
war auf 1.200 fl geschätzt und mit 500 fl versichert worden. 1842 Eigentümerin, veräußerte Katharina 
Kerschbaum es am 12.9.1845 an den Windmühlenmacher Xaver Neumaier. – Als Zimmermann war 
Kerschbaum bei den wegen des Eisgangs im Winter wiederholt stattfindenden Arbeiten bei Abbruch 
und Wiederaufbau der Donaubrücke beschäftigt. Ein Votivbild aus dem Jahre 1829 in der 
Geiersbergkirche gibt Zeugnis von den dabei bestehenden Gefahren. Der Mann könnte eine 
wunderbare Rettung bei einem Arbeitsunfall erfahren haben. Nachdem seine Ehefrau 1845 als 
Eigentümerin das Haus verkauft und in der Beerdigungsmatrikel kein Todesfall zu Philipp 
Kerschbaum dokumentiert ist, könnte er aber auch in der Donau ums Leben gekommen und sein 
Leichnam nicht mehr gefunden worden sein. –  

EMatr 1824, /89;  
RP 1838/39, 18.9., 118 (Darlehensaufnahme durch die Witwe);  
Zierer / Friedl 1937, 95; ZZ: Bürgerbuch 1824/25, f. 2; Wagner 2020, 170, 174, 177, 187, 204, 216, 397.  

 
Kesner, Johannes (um 1560), Organist. 
Lt. Visitationsprotokoll von 1559 lehrte Kesner zwölf Knaben deutsch lesen. Sie konnten das Vater 
unser und das Glaubensbekenntnis beten, waren aber, weil zu jung, zum Singen nicht zu gebrauchen. 
Er hielt sie zur Beichte an und rechnete sich selbst zur alten Religion. Die Bezahlung durch den Rat in 
Höhe von 26 fl wurde z.T. durch nicht vergebene Messstipendien bestritten. Nach dem Steuerbuch 
1559 wohnte Kesner in Nr. 80 (Arachauergasse 11) bei dem Bäcker Eckher. –  

StR 1559, 7v;  
Mitterwieser GuW 1922/8, 35; Mai 1993, 252, 253.  

 
Khevenhüller, Ludwig Andreas Graf (*30.11.1683 Linz, † 26.1.1744 Wien), österreichischer 
Feldmarschall. 
Khevenhüller gehörte einer großen österreichischen Familie von patriotischen Militärs und 
Staatsdienern an. Aufgrund militärischer Erfolge hatte er im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714) 
unter Prinz Eugen (1663–1736) Karriere gemacht. Im Türkenkrieg (1716) hatte er Gelegenheit, seinen 
Namen weiter bekannt zu machen. Er veröffentlichte 1736 eine zweibändige vollständige Anleitung 
für den Kavalleriedienst, zwei Jahre später ein ähnliches Buch für den Infanteriedienst. 1737 wurde er 
Feldmarschall, geheimer Rat und Hofkriegsrat. Nach zahlreichen militärischen Erfolgen kam die 
Konvention von Niederschönfeld (27.6.1743) zustande, nach der sich Kaiser Karl VII. (1697–1745, 
1726 Kurfürst, 1742 Kaiser) zur Neutralität verpflichtete und Bayern unter dem Befehl von General > 
Bärnklau besetzt wurde. Die Besetzung dauerte drei Jahre. Nach der Rückkehr nach Wien erhielt 
Khevenhüller von Maria Theresia (1717–1780) den Orden vom Goldenen Vlies verliehen (5.1.1744). 
Die Klagenfurter Bundesheer-Kaserne ist nach ihm benannt. –  
Während des österreichischen Erbfolgekriegs (1740–1748) organisierte er zunächst als 
Stadtkommandant von Wien die Verteidigungsmaßnahmen, trieb dann als Oberkommandierender in 
wenigen Tagen die französischen und bayerischen Truppen aus Österreich und fiel in Bayern ein. Am 
27.5.1743 griff er die Stadt Deggendorf an, vertrieb die französischen Soldaten und nahm 200 
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Nachzügler gefangen. Quartier nahm er im Kapuzinerkloster. Die Bürger der Stadt erlitten schlimme 
Plünderungen, Misshandlungen und erneute Brände. –  

Aichinger 1859, 185; Wurzbach 11, 1864, 225–230; Eberl 1902, 329; Spindler II, 1977, 468, 470 (Andreas 
Kraus); Keller 1996, 132.   

 
Kiefl, P. Cajetan OFM (*um 1855 Deggendorf, † 15.4.1915 Ingolstadt), Franziskaner. 
Kiefl trat 1876 in den Orden der Franziskaner ein. Nach der Priesterweihe war er tätig als Kooperator 
bei St. Anna in München, als Schlosskurat bei Fürst Löwenstein in Kleinheubach, dann im Kloster 
Ingolstadt als Vikar, Superior, 30 Jahre lang Kalendarist. Er saß unermüdlich im Beichtstuhl. Wegen 
seiner gründlichen Kenntnisse in der Liturgie wurde er von mehreren Bischöfen zu Rat und Dienst 
herangezogen. Er war ein treuer Abonnent des Donauboten. –  

DDo Nr. 90 vom 18.4.1915, 2. Bl., 3; Lins I, 1929, 211.   
 
Kiefl P. Cölestin (Georg) (*um 1854), Franziskaner. 
Kiefl feierte am 11.10.1880 sein erstes Hl. Messopfer. –  

Bauer 1894, 179.  
 
Kiefl Franz Xaver (*17.10.1869 Höhenrain Pf. Plattling, † 5.7.1928 Regensburg), Dr. phil., Dr. 
theol., Kooperator, Universitätsprofessor, Päpstlicher Hausprälat.  
Kiefl besuchte das Gymnasium in Metten, wo er 1889 das Abitur ablegte, und absolvierte sein 
Philosophie- und Theologiestudium am Lyzeum in Regensburg und an der Universität München. 1892 
wurde er zum Dr. phil. promoviert. Die Priesterweihe erhielt er am 29.4.1894 in Regensburg. Nach 
kürzerem Seelsorgeeinsatz in Ergoldsbach und Amberg, wo er mit gesundheitlicher Beeinträchtigung 
zu kämpfen hatte, konnte er 1895 in München einen Studienurlaub antreten. Daneben wirkte er als 
Hausgeistlicher der Familie des Prinzen Leopold von Bayern. 1896 wurde er zum Dr. theol. 
promoviert. Nach weiteren kürzeren Seelsorgeeinsätzen in Oberhausen und Landshut wurde er im 
September 1897 als Kooperator an die Stadtpfarrei Deggendorf Mariä Himmelfahrt versetzt, wo er 
seine außerordentlichen Fähigkeiten vor allem als Religionslehrer unter Beweis stellen konnte. Er 
wirkte auch als Präses des Gesellenvereins. Nach weiteren Studien wurde er im Juli 1900 ao. Professor 
für neutestamentliche Exegese am Lyzeum in Dillingen, im Februar 1903 am Lyzeum in Passau, im 
April 1905 Professor für Dogmatik und Christliche Symbolik an der Universität Würzburg. Hier war 
er 1908 Rector magnificus. Am 1.7.1911 wurde er Domkapitular in Regensburg, am 5.3.1914 
Domdekan. Begraben ist er in Plattling. – Auf dem Hintergrund eines intensiven Studiums der 
zeitgenössischen geistigen Strömungen suchte er den katholischen Glauben gegen die Liberale 
Theologie des 19. Jh. zu formulieren. Mit spekulativer Kraft und Sprachgewalt begabt, aber auch von 
Kritik- und Streitsucht geprägt, entwickelte er sich zum Vermittler und Verteidiger für die Theologie 
von Herman Schell (1850–1906) und prägte die Kontroversen zwischen Reformkatholizismus und 
Modernismus intensiv mit. Zum Reformationsjubiläum 1917 wurde die erstmalige Verdeutlichung 
von Luthers religiösem Anliegen durch ihn bahnbrechend für ein neues katholisches Lutherbild, auch 
wenn ihm ökumenisches Denken noch fremd war. Wenig von Weitsicht geprägt war sein Kampf 
gegen den Reformpädagogen Friedrich Wilhelm Foerster (1869–1966). Bis zuletzt blieb Kiefl auch 
ein glühender Verfechter der Monarchie. –  

DDo Nr. 174 vom 2.8.1900, 2 (Meldung Berufung nach Dillingen); Nr. 154 vom 7.7.1928, 2; Nr. 157 vom 
11.7.1928, 3;  
Ries Bd. CKQ, 55; Verzeichnis 1926, 44; Eggersdorfer 1933, 359–361 (m. Abb.) (Joseph Freundorfer, mit 
knapp kommentiertem Schriftenverzeichnis); Kosch II, Sp. 2101 (Abb. neben 2112); BBKL 3, 1992, Sp. 
1461f. (Karl Josef Lesch); Hausberger 2003.  

 
Hausberger, Karl, Franz Xaver Kiefl (1869–1928). Schell-Verteidiger, Antimodernist und Rechtskatholik. 

(Quellen und Studien zur neueren Theologiegeschichte 6.) Friedrich Pustet, Regensburg 2003.  
 
Kiefl, Ignaz (* Passau, † 1907), Kunstschreiner.  
Der aus Passau stammende Ignaz Kiefl, Kunsttischler und Zierbildhauer, wie er sich selbst nannte, 
erwarb 1873 das Haus Nr. 106½ (Rosengasse 17), das von dem Kaufmann Mathias Dellefant, Besitzer 
von Nr. 95 1/3, erbaut worden war. 1907–1914 war es im Besitz von Katharina Kiefl.  
Die Filialkirche St. Laurentius in Bergham erhielt 1881 Kreuzwegbilder von Pandter in München, 
Kiefl lieferte dazu die Rahmen. 1882 schuf Kiefl einen Altar für die Kirche in Außernzell. Den 1884 
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in Thyrnau errichteten Hochaltar hat er offensichtlich von seinem vorherigen Wohnort Passau aus 
geliefert. Sein im gleichen Jahr eingereichter Kostenvoranschlag für zwei Seitenaltäre nach Moosfürth 
blieb jedoch ungenehmigt. –  
In Deggendorf erstellte Kiefl im Rahmen der Re- oder Neugotisierung der Kirchen im 19. Jahrhundert 
unter Pfarrer > Dr. Pfahler 1868 den heutigen Hochaltar der Grabkirche im neugotischen Stil, wobei 
ältere Teile Verwendung fanden, 1882 ebenfalls den neuen Hochaltar in der Kirche auf dem 
Geiersberg, aufgestellt 1883, wozu die Schnitzreliefs > Christian Keil aus München fertigte und 
Malermeister > Martin Hämmerl und seine Söhne die Faßarbeiten und Vergoldungen ausführten. 1888 
lieferte Kiefl neue Beichtstühle für die Pfarrkirche.  
1892 war Kiefl Mitglied des Gemeindekollegiums. –  

Schematismus der Geistlichkeit im Bistum Passau 1883, 194;  
Bauer 1894, 106, 191; Zierer / Friedl 1937, 60, 222; Kandler 1976, 159, 161; Schrüfer 1987, 34–36; Dehio 
1988, 84; Brenninger 1990, 154, Anm. 557, 560, 559 (StAL Rep. 164/13, Nr. 1782; StAL Rep. 164/9, Nr. 
950); Wagner 2020, 51/174, 53, 57.   
 

Oswald, Gotthard, Geschichte der Pfarrei und Gemeinde Außernzell, bearbeitet von Johannes Molitor, in: 
Außernzell. Die Historie einer Gemeinde im Bayerischen Wald. Hg. von der Gemeinde Außernzell. Winzer 
2004, 21–86 (S. 36 Skizze zu einem Entwurf des neugotischen Hochaltars für die Kirche in Außernzell).  

 
Kiefl, Josef (*um 1835, † 2.4.1877 Deggendorf), 1868 Choralist. 
Kiefl wurde 1868 vertretungsweise Choralist für den verstorbenen Kantor Johann Fischer, Sohn des 
Chorregenten > Anton Fischer. Nachdem 1868 der Regensburger Priester Dr. Franz Xaver Witt 
(1834–1888) in Bamberg den Allgemeinen Deutschen Cäcilienverein ins Leben gerufen hatte, 
konstituierte sich bereits ein Jahr später der Bezirks-Cäcilienverein Metten; zu den 
Gründungsmitgliedern gehörte neben Pfarrer > Dr. Joseph Conrad Pfahler, Benefiziat > Paul Scheichl 
sowie den Kooperatoren > Franz Xaver Leonhard und > Johann B. Henneberger auch Josef Kiefl. 
Er starb ledig im Alter von 42 Jahren. –  

BMatr 1877, /127;  
DDo Nr. 28 vom 7.4.1877, 170 (Danksagung); Wagner 2008, 72.  

 
Kienhöfer, (Karl) Ludwig (*23.10.1819 Falkenstein, † 25.1.1887 Deggendorf), Jurist, 
Landgerichtsrat.  
Der Sohn des Patrimonialrichters in Falkenstein Josef Kienhöfer und seiner Ehefrau Josepha besuchte 
in Straubing die höhere Schule und studierte in München die Rechte. Seine Praktikantenzeit 
verbrachte er in Hengersberg und Landshut. 1856 wurde er Assessor am Landgericht in Wegscheid, 
dann am Bezirksgericht in Passau. Er wurde Rat am k. Bezirksgericht Neunburg v. W., von wo aus er 
1874 aufgrund eigenen Gesuches nach Deggendorf als Landgerichtsrat versetzt wurde. Im Januar 1887 
trat er wegen Krankheit in den Ruhestand, zwei Wochen bevor er starb. Er war Mitglied des Frohsinn-

Liederkranz und der Schwiegervater von > Ludwig Ebner sowie Widmungsträger einer Komposition 
von > Carl Ebner. –  

KBHStHb 1880, 196; DDo Nr. 95 vom 27.11.1874, 442; Nr. 9 vom 29.1.1887, 34; Bauer 1894, 190; Wagner 
2008, 78, 139, 150, 277.  

 
Kiepiller, Balthasar (*6.6.1680 Straubing, † 27.1.1742 Deggendorf), Goldschmied, Ratsherr.  
Kiepiller war der Sohn des Naglers Michael Kiepiller und seiner Ehefrau Eva in Straubing. Aus der 
Taufe hob ihn der Bürger und Orgelmacher Balthasar Fruestzellner.  
Kiepiller war 1705 und 1707 in Geiselhöring, 1708 als Goldschmiedgeselle in Straubing, 1713 als 
Goldschmied in Landau tätig. (Keim) Nach einem 1707 von Geiselhöring aus erstmals gestellten, aber 
vergeblichen Antrag wurde er am 9.11.1714 in Deggendorf als Bürger und Goldschmied 
aufgenommen. Zugleich erwarb er um 320 fl das Anwesen Nr. 69 (Pfleggasse 4), das wenigstens seit 
1654 und bis ins 19. Jh. Goldschmieden gehörte. 1733 war Kiepiller Mitglied des Äußeren Rates.  
Beim Zuzug war er schon verheiratet. In Geiselhöring wurde am 3.3.1705 eine Tochter Maria Barbara 
getauft, die Ehefrau war Ursula (* um 1675). Die Taufmatrikel von Deggendorf weist keine Taufen 
nach. 1729 heiratete die Tochter Maria Anna den Weißpöck Joseph Sigmund Fux; zu ihrer 
Ausheiratung mussten mehrfach Schulden aufgenommen werden. (Die Ehematrikel 1729 ist nicht 
vorhanden.) Im selben Jahr wurde Sohn Josef Antoni freigesprochen, der sechs Jahre bei ihm gelernt 
hatte, er dürfte demnach um 1709 geboren sein. 1732 kam ein Neffe aus Arnstorf zu ihm in die Lehre.  
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Kiepiller starb an den Folgen der Fleckfieberepidemie. Seine Witwe Ursula verkaufte das Haus 1745 
um 700 fl an den Goldschmied Johann Michael Polzer von Straubing. Sie starb am 21.2.1755 im Alter 
von 80 Jahren. Eine Tochter Maria Franziska war bereits am 26.8.1741 ledig im Alter von 23 Jahren  
verstorben. –  
Beim Erweiterungsbau der Greisinger Wallfahrtskirche 1724–1728 schuf Kiepiller zwei neue Kelche. 
1729 reparierte er die Monstranz in der Hl. Grab-Kirche, in der der Dornzweig aufbewahrt wurde. 
1730 fertigte er zu einer großen goldenen Kette, die Maria Anna Franziska Theresia Adelheid Freifrau 
von Thor († 1729), Gemahlin des Pflegers, der Geiersbergkirche gespendet hatte, ein Herz aus Silber, 
vergoldet, für 8 fl 15 kr. 1734 schuf er für die Pfarrkirche aus Material von einem alten einen neuen 
Kelch. Er ist der einzige Deggendorfer Goldschmied, dessen Meistermarke veröffentlicht ist. –  

TMatr Straubing 1680, /162; TMatr Geiselhöring 1705, /309;  
BMatr 1741, 1/235; 1742, 1/242; 1755, 1/340;  
RP 22.6.1707, 254v (1. Aufnahmeantrag); 9.11.1714, 101r (Aufnahme);  
BP 24.10.1714, 91v (Verwöhnungsattestation);  
BP 8.11.1714, 98r (Hauskauf);  
BP 25.5.1729, 34r (Freisagung Sohn Josef Antoni, der bei ihm 6 J. gelernt hat);  
BP 7.9.1732, 81r (Aufdingung s. Vettern (Neffen) Blaimthaler Mathias v Arnstorf); 
BP 13.8.1733, 59v (Schuldoblig. bes. zur Ausheiratung Tochter Maria Anna); 
BP 15.2.1745, 4r (Witwe Verkauf des Hauses);  
KiR 1734, 43v; KiR Gei 1730, 23r;  
WaisenHR 1740, 16r (Schuldobligation 13.3.1729 z. Ausheiratung d Tochter);  
Zierer / Friedl 1937, 39; Keim 1949, 69; Keller 1985, 93f., 136f.; Keller 1990, 138f.; Eder 1992, 436; Molitor 
1994, 57; Keller 1996, 141; Petschek-Sommer 2002 a, 154; Wagner 2020, 85.   

 
Kiesling, Joseph von (I) (*um 1823 Kirchberg, † 24.10.1887 Deggendorf, im 65. Lebensjahr), 
Gastwirt in Deggendorf.  
von Kiesling, aus einem Glasmachergeschlecht im Bayerischen Wald stammend, erwarb am 3.12.1859 
die traditionsreiche Brauerei Haus Nr. 6 (Oberer Stadtplatz 18) und wurde am 4.2.1860 als Bräuer 
aufgenommen. Am 7.10.1889 übernahm die Brauerei der Sohn Joseph von Kiesling (II) († 29.8.1925 
Deggendorf). Verheiratet war dieser seit 1889 mit Anna Wirz, Brauereibesitzerstochter aus Regen. 
Bereits 1890 ging es an den Sohn Kajetan von Kiesling, der das Haus 1911 an den Grafen von 
Preysing von Schloss Moos verkaufte.  
1881 erwarb von Kiesling (I) für 4.000 M einen Acker Nr. 492 ½, worauf im selben Jahr die > 
Ölgasanstalt gebaut und in Betrieb genommen wurde. 1900 wurde mit der Einführung des elektrischen 
Lichts deren Betrieb eingestellt. Später wurde hier das Forstamt Deggendorf (Nr. 491) errichtet. 
Außerdem gehörte von Kiesling ein großes Grundstück Nr. 500 ¼ (Amanstraße 11), auf dem 1885 das 
städtische Waisenhaus erbaut wurde. Nr. 253 1/6 (Amanstraße 10) erwarb 1888 Katharina von 
Kiesling.  
Joseph von Kiesling (II) besaß seit 1892 die alte Brauerei Haus Nr. 226 (Oberer Stadtplatz 15, 
zusammen mit Nörerstraße 14), die 1925 von seiner Witwe Anna, geb. Würz (*um 1870, † 14.2.1940, 
im 70. Lebensjahr), fortgeführt wurde, dazu auch den Sommerkeller am Mühlberg Nr. 248½ 
(Mühlbogenstraße 4).  
Kajetan von Kiesling war weiters Eigentümer der Deggendorfer Ziegelei Nr. 477 1/10 
(Himmelreichstraße 12 und Aletsbergerstraße 1), die er 1917 an die Firma Weber und Co. verkaufte. 
Daneben gehörten ihm noch 1899–1909 Haus Nr. 270 (Nördlicher Stadtgraben 10) sowie 1909-1910 
Haus Nr. 9 (Oberer Stadtplatz 12). –  
Die Stadt benannte ihm zu Ehren eine Straße (Kieslingstraße). –  

BMatr 1887 Mf 809, 33/96;  
DDo Nr. 42 vom 20.2.1915, 2. Bl., 4 (Todesanzeige Sophie Winter, früher Brauereibesitzerin in Regen); Nr. 
198 vom 30.8.1925, 4 (Todesanzeige Joseph v. Kiesling); Nr. 38 vom 14.2.1940, 2, 4 (Todesanzeige Anna v. 
Kiesling, unterz. von Joseph v. Kiesling u. Marie Mueller, geb. v. Kiesling, mit Georg Mueller, Reg.-
Verm.Rat, und Enkel Helmut, Erich u. Günter);  
Bauer 1894, 190; Zierer / Friedl 1937, 6, 132, 141, 145, 154, 273, 281f., 287; Kandler / Kuchler 1980, 72 
(Abb. des Oberen Stadtplatzes mit Gasthaus Kiesling mit Biergarten), 101 (Abb. der Schützenhalle von Franz 
Xav. Obser mit Bierausschank von Kiesling beim Volksfest).  
 

Behrendt, Lutz-Dieter, Als Deggendorf eine Bier-Stadt war. Die Geschichte der Deggendorfer Brauereien – 
Nach 30 Jahren ohne gibt es nun wieder eine Brauerei in der Stadt, in: DZ vom 24.6.2023, 19. (Mit Abb.)  
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Kinskofer, Johann Nepomuk (*8.10.1862 Deggendorf, † 28.7.1919 ebd.) Rechtsanwalt, Hofrat, 
rechtskundiger 1. Bürgermeister. 
Kinskofer war der Sohn des Pflasterermeisters Johann Nepomuk Kinskofer von Deggendorf und 
seiner Ehefrau Maria, geb. Gaim, der seit 4.5.1865 im Besitz von Nr. 244 (Mühlbergstraße 2) war. 
Nach dem Jurastudium übernahm er als Nachfolger von > Alois Menzinger das Amt des 
Bürgermeisters und hatte es vom 11.12.1893 bis zum 14.9.1918 inne. Die Wahl durch das 
Gemeindekollegium erfolgte mit 18 zu 11 Stimmen. Zuvor war Kinskofer schon von der Freiwilligen 
Feuerwehr zum Vorstand (als Nachfolger von Präparandenlehrer Riedl) gewählt worden. Kinskofer 
betonte bei der Amtseinführung 1894, er wolle parteilos bleiben und sich für alle Bürger 
gleichermaßen einsetzen. –  
Besondere Verdienste erwarb sich Kinskofer durch die Errichtung eines Landwehrbezirkskommandos, 
die Errichtung (zum Schuljahrsbeginn 1900/1901) und den Bau der Realschule (1913) mit 
Schülerheim (1913) sowie des Knabenschulhauses (1900) (> Deutsche Schule), seit 1983 > 
Stadtmuseum, und den Bau der neuen > Präparandenschule (1911–1912). Außerdem gehen der Bau 
des > Elisabethenheimes (1897) und des Elektrizitätswerks (1899) sowie die Einführung der 
elektrischen Beleuchtung in der Stadt (1900) auf seine Tatkraft zurück. Am 14. Oktober 1906 wurde 
in Anwesenheit des Prinzen Alfons, eines Neffen des Prinzregenten Luitpold, der Luitpoldbrunnen 
enthüllt. In seine Amtszeit fällt auch die Erbauung der Bahn Deggendorf-Hengersberg-Kalteneck 
(1910, 1913, 1914). – Zum 1.1.1908 wurde Kinskofer mit dem Ehrentitel k. Hofrat ausgezeichnet. 
Außerdem war er Inhaber des Ordens vom hl. Michael 4. und 3. Klasse, der Prinzregent Luitpold-
Medaille in Silber und des König Ludwigs-Kreuzes. Die Stadt ehrte Kinskofer 1919 mit der 
Verleihung der Ehrenbürgerwürde und mit der Benennung einer Straße (Kinskoferstraße). – Die 
Todesanzeige unterzeichneten Frau Hofrat Marie Kinskofer, Oskar K., Oberlt. u. Bez.-Adj., Elisabeth 
K., Franz K., z. Zt. bei der Reichswehr, Rudolf K., Gymnasiast. –  

TMatr 1862, /2;  
DDo Nr. 145 vom 28.6.1893, 2; Nr. 283 vom 12.12.1893, 1; Nr. 42 vom 22.2.1894, 42 und Nr. 44 vom 
24.2.1894, je S. 2; Nr. 1 vom 1.1.1908, 3; Nr. 172 vom 30.7.1919, 4 (2 Todesanzeigen);  
Zierer / Friedl 1937, 140; Kandler 2000 b, 30-36; Behrendt 2007, 191–234;  
Bild Nr. 3488 im Stadtmuseum, Ritzinger zusammen mit Menzinger, Kinskofer; Bild bei Kandler 2000, 33. 
www.deggendorf.de/kunst-und-kultur/geschichte/buergermeister.  

 
Kirchberg, Adalbert von > Pletl, Adalbert  
 
Kircher, Josef (*1891, † 1954), Direktor des Arbeitsamtes Deggendorf.  
Das Mitglied der Sozialdemokratischen Partei war von 1935 bis 1939 Schreiber bzw. Buchhalter in 
der Rechtsanwaltspraxis des vorherigen Bürgermeisters > Dr. Anton Reus. Dieser zog ihn 1945 in 
seiner Zeit als erneuter Bürgermeister zu zahlreichen Aufgaben heran. Der von Kircher geleitete 
Politische Ausschuss entfaltete aber bald eine eigenverantwortliche Tätigkeit. 1945 wurde Kircher 
Arbeitsamtsdirektor. Er engagierte sich auch als Vorstandsmitglied der Gemeinnützigen 
Wohnungsgenossenschaft Deggendorf. – Die Stadt ehrte ihn mit der Benennung einer Straße (Josef-
Kircher-Straße). –  

Linhard 1997, 265, 290ff.   
 
Klämpfl, Joseph (*1.5.1800 Weiking Pf. Grattersdorf, † 21.11.1873 Auerbach), Pfarrer, 
Geschichtsforscher, Schriftsteller. 
Der Sohn der Bauernleute Josef und Theresia Klämpfl studierte Theologie in Passau, wo er am 
16.8.1828 zum Priester geweiht wurde. An seiner ersten Stelle, als Kooperator von Untergriesbach, 
sammelte er bereits das Material für seine geographisch-historische Beschreibung Der ehemalige 

Schweinach- und Quinzingau, die 1831 in 1. Auflage erschien. Nach einem weiteren Einsatz wurde er 
am 7.5.1839 Expositus in Buchhofen und am 8.4.1842 Pfarrer von Seebach. Hier verfaßte er seine 
Chronik der Pfarrei Seebach, die 1898 vom Historischen Verein von Niederbayern posthum 
herausgegeben wurde. 1850 kam er als Benefiziat nach Kirchweihdach, und 1854 übernahm er die 
Pfarrei Dommelstadl. Hier entstanden die Geschichte des Marktes und der Pfarrei Unter-Griesbach 
und die 2. Aufl. der Geschichte des Schweinach- und Quinzingaues. Vom 16.6.1865 bis zum Tod war 
er Pfarrer von Auerbach bei Hengersberg. – Seine verdienstvolle Arbeit wird mitunter beeinträchtigt 
durch Ungenauigkeiten in der Erschließung der Quellen; dies zeigt sich z.B. bei der von ihm 
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verursachten verfälschenden Tradition der Gründungslegende der Wallfahrt > Halbmeile, die er mit > 
Georg Bräu verbindet. –  

Klämpfl 1898, Vorwort der Redaktion der Vereinsschrift des Historischen Vereins von Niederbayern, 345f.; 
Krick 1911, 268, 346, 372, 515, 620; Georg Loibl: Grabstein des Auerbacher Pfarrers Klämpfl gefunden, in: 
DZ Nr. 92 vom 21./22.4.1979, [25]; Molitor in Molitor 2003, 342; Wagner 2020, 196, Anm. 614.  

 
Kleck, Johann (* Garmisch, 1684), Bildhauer.  
Ein Bildhauer Johann Kleck (Gleck, Klöck) von Garmisch in der Grafschaft Werdenfels im Bistum 
Freising, der am 9.10.1684 zu seinem Aufnahmeantrag eine Vertröstung erhielt, lieferte Geburts- und 
Lehrbrief ein und wurde am 27.11.1684 als Bürger aufgenommen; als Gebühr sollte er ein Bildnis 
Misericordia (Barmherzigkeit), passend zu einer schon vorhandenen Figur Justitia (Gerechtigkeit) 
schnitzen. 1685 und 1686 steuerte er fürs Handwerk 45 kr. 1687 steht er nicht mehr in der 
Steuerrechnung. Weitere Hinweise auf Gleck sind bisher nicht aufgetaucht, auch nicht in den 
Matrikeln und Kirchenrechnungen. Ob er hier verstarb, lässt sich nicht klären, weil die 
Beerdigungsmatrikel für das 17. Jahrhundert bis auf die Jahre 1644–1633 fehlt. –  

VP 9.10. und 27.11.1684, 79r, 85r. 
StR 1685, 34r; 1686, 34v.  

 
Klein, Philipp (* Pommern, † 1690 Deggendorf), kurfürstlich-baierischer Kürassier. 
An dem Ort, wo sich später die Wallfahrt > Halbmeile entwickelte, war 1672 von > Johann Gottfried 
Wigandt, Prokurator von Hengersberg und Deggendorf, ein Gemälde der schmerzhaften Mutter Gottes 
angebracht worden. 
Am 29. April 1690, während der Zeit des Pfarrers Knebl in Seebach (1684-1694), kam der Kürassier 
Philipp Klein, Anhänger des Kalvinismus, Angehöriger des in Deggendorf im Winterquartier 
stationierten Graf Salla’schen Reiterregiments unter dem Oberstleutnent Lothar Weickel und in 
Hengersberg einquartiert, auf seinem Ritt zum Bader in Deggendorf an dem Bild vorüber; übel 
gelaunt, weil ihm der Bader nicht gegen die Syphilis helfen konnte, schoss er mit seiner Pistole in das 
Herz Mariens und hieb mit dem Säbel auf das Bild ein. Auf dem Rückweg warf ihn das wild 
gewordene Pferd nicht weit davon entfernt ab und richtete ihn übel zu, so dass er zu Deggendorf, 
wohin ihn Bauern gebracht hatten, wenig später unbußfertig verstarb. Er wurde auf der Bogenweide 
unterhalb der alten Schusshüttenmauer verscharrt. Ende des 19. Jahrhunderts fand man dort, etwa wo 
sich heute die Werft befindet, ein Skelett mit einem Säbel. – An der Stelle der Übeltat entwickelte sich 
eine lebhafte Wallfahrt und Verehrung des Gnadenbildes. Besondere Förderung erfuhr sie durch den 
Pfarrer > Matthäus Pierling von Seebach und den aus Deggendorf gebürtigen Abt > Wilhelm II. 
Grafsturm von Gotteszell. Pierling befragte als Zeugen u.a. > Wolfgang Preis, Leutnant des Klein, 
vermutlich ein Sohn des Deggendorfer Baders Preiss, und Johann Reinhard Plundo (Plundauer, 
Blonda), Korporal des Klein, dann Schwiegersohn des Gastwirts > Degenhard Vaith. –  

Bauer 1894, 68; Klämpfl 1898, 352f.; Kandler 1976, 179–181; Westerholz 1978, 104.   
 
Klessinger, Michael (* 1549 Deggendorf, † 10.11.1591 Oberschneiding), Priester. 
Klessinger erhielt 1575 die Priesterweihe und wurde im November des gleichen Jahres auf die Pfarrei 
Irlbach präsentiert. 1584–1591 war er Pfarrer in Oberschneiding. Er fungierte als Kammerer des 
Ruralkapitels Pilsting. Vor 1590 erfolgte die Aufnahme in die Priesterbruderschaft St. Salvator zu 
Straubing. Sein Grabstein mit Relieffigur befindet sich in der Kirche von Oberschneiding. Das 
Porträtbuch der Bruderschaft enthält sein Bildnis fol. 38r. (Huber) 
Lt. Visitationsprotokoll von 1589/90 wurde Oberschneiding von auswärts versorgt, da keine 
ausreichenden Einkünfte vorlagen. In Großenpinning, Dekanat Altenbuch, war Michael Klessinger 
Pfarrer. Ehedem hing er häretischen Lehren an, sei aber jetzt davon frei. Er konnte seine Papiere, 
Brevier und einige der vorgeschriebenen Bücher vorweisen. Ein Glaubensbekenntnis hatte er abgelegt. 
Er war ein trefflicher Mann, den Wissenschaften nicht abhold und nicht durch ein Konkubinat 
befleckt. Sein Pfarrhof war baulich in schlechtem Zustand. Seine Kirche, die Filialkirche St. Cassian 
und Emmeram, in der Zuständigkeit des Pflegers von Natternberg gelegen, besaß zwei Altäre, 
großenteils jedoch augenscheinlich schadhaft oder zerstört; Kelch und Bücher waren ordnungsgemäß 
vorhanden. An Einkünften gewährte die Stelle jährlich 19 fl sowie ein Schaff Winterweizen. (Mai) 

Ries Bd. C/K/Q, 84; Huber 2001, 141f.; Mai 2003, 382.  
 
Klessinger, Magdalena (1715?), Stifterin eines Jahrtags bzw. von hl. Messen.  
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Eine Magdalena Klessinger stiftete mit 100 fl einen Jahrtag bei der Pfarrkirche. Die Zuordnung ist 
nicht ganz sicher. Vermutlich handelt es sich um die Naderin (Näherin) und Beisitzerin Magdalena 
Glössinger, Tochter des Feldpfisters Hans Glössinger. Ihr Erbe wurde am 24.1.1715 geregelt. 
Entsprechend dem Comnmissionsbescheid sollte der – nicht große – Überrest der Barschaft nach 
Abzug aller sonstigen Verbindlichkeiten nach der Erblassserin Intention zu hl. Messen für die Armen 
Seelen verwendet werden. –  
Vom Namen her kämen noch in Frage: Magdalena Klessinger, die Tochter des Schmieds Wolfgang 
Klessinger und seiner Ehefrau Walburga, die am 12.11.1792 den Webermeister Johann Georg 
Schlederer ehelichte, oder Magdalena Klössinger, die Tochter des Schneiders Johannes Klössinger in 
Elmering und seiner Ehefrau Barbara, die am 9.5.1799 mit Johann Prächtler die Ehe schloss. Beide 
Paare wurden in Elmering ansässig, und zu beiden gibt es keine passenden Unterlagen. Auch sprechen 
die Umstände des Testaments dafür, dass die Erblasserin ledig war. –  

VertragsB 24.1.1715, 80v;  
Schreiner [1845], fol. 227.   

 
Klingel von Tekkendorf (um 1400), Handelsmann. 
In einem Passauer Mautbuch von 1401 wurde ein Klingel von Tekkendorf erfasst, der für Waren Maut 
zahlte, die er auf der Donau von Passau hindan, also weg transportierte. 

Mayer 1908, 110.   
 
Knabenbauer, Joseph S.J. (*19.3.1839 Deggendorf, † 12.11.1911 Maastricht), kath. Theologe. 
Der Sohn des Hausbesitzers Johann Nep. Knabenbauer († 4.12.1864, 74 J.) von Deggendorf und 
seiner Ehefrau Katharina, geb. Redbauer, Bauerstochter von Schwembach, seit 1834 wohnhaft in Nr. 
461 (Angermühle 6), trat nach dem Besuch der Klosterschule Metten 1857 in die Gesellschaft Jesu 
ein, wirkte 1860–1864 in Feldkirch, studierte dann neben den Ordensstudien Philologie und Exegese 
in Bonn. 1866–1872 war er wieder in Feldkirch tätig. 1870 wurde er zum Priester geweiht. Obwohl 
Inhaber der Kriegsdenkmünze, musste er nach dem Verbot des Ordens (Jesuitengesetz vom 4.7.1872) 
ins Exil gehen und lehrte ab 1872 als Professor der Exegese und der hebräischen Sprache an den 
Ordensschulen in Ditton Hall (England), ab 1895 in Valkenberg (Niederlande). Er arbeitete mit 
Kommentaren an dem von ihm zusammen mit Joseph Rudolph Cornely SJ (1830–1908) und Franz 
von Hummelauer SJ (1842–1914) begründeten Cursus Scripturae Sacrae mit und veröffentlichte 
zahlreiche exegetische Werke. 1911 verlieh ihm die kath. theol. Fakultät Breslau den Ehrendoktor. 
Zwar erwies er sich als konservativ im Festhalten an der Geschichtlichkeit des Johannesevangeliums 
und der Ablehnung jeder form- und religionsgeschichtlichen Ansätze, doch sind seine Werke noch 
heute wichtig wegen seiner profunden Kenntnis der exegetischen Literatur aus Geschichte und 
Gegenwart, besonders der Kirchenväter, des Mittelalters und des 16./17. Jahrhunderts. –  

TMatr 1839 Mf 299, f. 136; BMatr 1864, 6/185;  
DDo Nr. 21 vom 12.3.1872, 88f., Nr. 26 vom 29.3.1872, 109f, Nr. 28 vom 5.4.1872, 116, Nr. 29 vom 
9.4.1872, 120f. (Abdruck aus Knabenbauers Buch Die Gesellschaft Jesu in China, das in französischer 
Sprache erschien); Nr. 215 vom 20.9.1907, 2 (Glückwunsch zum 50-jährigen Ordenseintritt);  
Bauer 1894, 175 (nennt 1871 als Jahr der Priesterweihe); Zierer / Friedl 1937, 261; Kosch II, Sp. 2194f.; 
LThK 6, 1961, 355 (W. Koester); BBKL 4, 1992, Sp. 107–108 (Klaus-Gunther Wesseling); GBBE 2, 2005, 
1039. 

 
Knappich, Johann Georg (*1637 Lechbruck in Schwaben, † 1704 Augsburg), Maler. 
Knappich war 1653 Geselle in Augsburg, dort heiratete er 1660 und wurde Bürger. Im schwäbischen 
und bayerischen Gebiet schuf er in dekorativ wirkungsvollem spätbarockem Stil zahlreiche 
Altarbilder, von denen nur noch ein Teil erhalten ist, so u.a. in Babenhausen (1680), Kloster Lechfeld 
(1691), Höchstädt (1695), Augsburg (1698), Oberaltaich. – Für Deggendorf malte er die beiden Bilder 
„Aufnahme Mariens in den Himmel“ und „Anbetung der Hl. Drei Könige“ für den 1696 von > Caspar 
Aman für die Pfarrkirche gestifteten und 1714–1716 (richtiger: 1716–1720) von > Franz Mozart 
geschaffenen Hochaltar. Dieser imposante Altar verdeckte den Kapellenkranz des Presbyteriums 
weitgehend und wurde bei einer grundlegenden Renovierung der Kirche 1884 wegen gravierender 
Holzwurmschäden beseitigt. 1971/72 kamen die Bilder von Knappich in die Kirche zurück. –  

Thieme / Becker 20, 1927, 566 (danach sind die Bilder verschollen); Kandler 1976, 150; Wagner 2015, 45f.  
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Knogl, Georg (16. Jh.), Kürschner.  
Georg Knogl beantragte 1570 das Bürgerrecht. Er, der Deggendorfer Kürschner Caspar Knogl, 
vermutlich sein Vater, und ein weiterer Verwandter, Caspar Knogl, Ochsentreiber, wohnten im Haus 
Nr. 93 (Bräugasse 16), das dem Wirt > Wolf Hofmaister gehörte. Am 22.11.1570 erhielt er – lt. 
Rapular von 1569/1571 – einen abschlägigen Bescheid. Man müsse dem Befehl des Fürsten (sc. 
Herzog Albrecht V.) folgen, dergleich sectische Person[en] zu Burger nicht zu befürdern. Man setzte 
ihm als Frist Lichtmess (2.2.). Sollte er bis dahin sich nicht treu katholisch erweisen, würde sein 
Handwerksrecht aufgehoben. Knogl blieb jedoch seiner Überzeugung treu. Bei einer Befragung 1571, 
als der Druck durch den Herzog größer wurde, fanden sich neben ihm noch weitere 32 Bürger, die 
großenteils ausgewiesen wurden. –  

RP 22.11.1570, 56r; 13.2.1571, 69v;  
Keller 1999, 50f., 53–64.   

 
Knogl, Matthäus (*14.9.1833 Rohrmünz / Pf. Grafling, † 19.12.1884 Deggendorf), Dalhofen’scher 
Benefiziat, Lehrer, Ehrenbürger.  
Als Schüler und Student in Metten (Absolvia 1854) und in Regensburg mit > Georg Dengler 
befreundet, entwickelte Knogl wie dieser besonderes Interesse am Architekturzeichnen; Anregungen 
dazu erfuhren beide in Metten durch P. Ildefons Lehner (1813–1899), 1854 Gründungsmitglied des 
Diözesan-Kunstvereins. Am 13.8.1858 erhielt Knogl die Priesterweihe. Nach Einsatz als Kooperator 
in Ruhmannsfelden, Schönsee, Oberaltaich, Loiching, Hohenthann und Plattling wurde er mit dem 
22.6.1870 Inhaber des > Dalhofen’schen Benefiziums. – 1872 begann die von den Gemeindekollegien 
ins Leben gerufene Fortbildungsschule nach einer dreijährigen Unterbrechung erneut ihre Arbeit; zu 
deren Lehrer wurde vom Magistrat der Benefiziat Knogl ernannt. Es waren zu Beginn 31 Schüler 
angemeldet (DDo Nr. 82 vom 11.10.1872, 344). Große Anerkennung erntete Knogl für seinen 
Zeichnungsunterricht. In einem Bericht von einer Ausstellung der Zeichnungen seiner Schüler hieß es, 
dass unter der Leitung eines solchen Meisters etwas Großartiges zu Stande kommen würde, das hat 

man nie bezweifelt Es sei fast jede der einzelnen Zeichnungen mustergiltig. Die Reinheit des Striches, 

die Leichtigkeit der Ausführung in Verbindung mit der Kraft, die aus den Zeichnungen jeder Art 

spricht, sind von uns in keiner der bisher hier stattgehabten Ausstellungen bemerkt worden (DDo 
1872). Für die ab 1881 restaurierte Geiersbergkirche entwarf Knogl 1882 das heutige Turmkreuz, das 
der Schlosser > Schmierl ausführte. Für seine Verdienste ehrte ihn die Stadt 1883 mit dem 
Ehrenbürgerrecht. – Trotz eines langwierigen Lungenleidens behielt er stets den Humor. Im Alter von 
51 Jahren erlitt er morgens, als er in die Grabkirche zum Zelebrieren ging, einen tödlichen Blutsturz. –  

BMatr 1884, Mf 802, 33/27;  
Schematismus 1859, 113; 1860, 69; 1862, 83; 1865, 33; 1866, 16; 1869, 64; 1871, 19; Ries Bd. C/K/Q, 96; 
DDo Nr. 71 vom 3.9.1872, 296f.; Nr. 102 vom 20.12.1884, 409, 412; Nr. 103 vom 24.12.1884, 413f.; Bauer 
1894, 184; Anonymus (R.) 1898, 130; Verzeichnis Metten 1926, 45; Kandler 1976, 161; Kaufmann 2008, 
178f.  

 
Kobold, Ignaz (18. Jh.), Schreinermeister. 
Kobold verfertigte 1776 zusammen mit dem Bildhauer > Johann Adam Reichmann die Seitenaltäre 
und die Kanzel in der Seebacher Kirche. –  

Gröber 1927, 290f., 296.  
 
Familie Köck 
Köck (Kekh, Kökh), Friedrich († 9.2.1603 Deggendorf), herzoglicher Rat, Besitzer von Findlstein. 
Schon 1456 wurde ein Pankracius Keck aus Deggendorf an der Universität Wien eingeschrieben. 
Friedrich Köck war seit 1593 Besitzer von Egg, Loham, Wildenforst und Findelstein. 
1598 wurde er zum wirklichen Ratssitz verpflichtet (Ferchl). – Er war in erster Ehe verheiratet mit 
Maria Pichlmair auf Puchhofen und Peuerbach († 1597), einer Tochter des Hofmarksherrn von 
Peuerbach und dessen Ehefrau, die eine Tochter des Deggendorfer Weinwirts und Ratsmitglieds > 
Wolfgang Hofmeister war. Seine zweite Ehefrau war eine geb. Moosschwantner zu Schwandorf auf 
Königsberg.  
1598 beschwerten sich die Deggendorfer Weinzierle, weil Junker Köck für seine Weingärten im 
Stadtbezirk keine Zunftabgaben bezahlen wollte. 



 28 

1604 erfolgte, ausgelöst durch den Mangel an Weltpriestern, die Übertragung des Egger 
Schlossbenefiziums an das Kloster Metten. Nach einem langwierigen Prozess zwischen den Besitzern 
von Egg und dem Kloster führte dies schließlich zur Auflösung des Benefiziums.  
Köck wurde wie seine beiden Ehefrauen mit acht bzw. sechs Kindern beim Hochaltar in der 
Stadtpfarrkirche begraben; hier findet sich der Grabstein für Köck im Chorraum vorne links. (jetzt in 
der Wasserkapelle?) 
Die Stadt erinnert an ihn mit der Benennung einer Straße (Köckstraße).  
1606 folgte ihm als Besitzer des Findelstein und der Geiersberggründe Rudolf Köck († 1636) und 
Regina, dann dessen Bruder Ernst Köck (1636–1648). An die Witwe Regina wurde Loham 
abgetrennt. Auf sie folgte ihr Sohn Friedrich. 1648 wurde Besitzer von Egg Franz Graf von Spaur. –  

KiR 1601, 10v;  
SpitR 1603, 11v (Aberhandlg. d. schuldigen Traiddienstes durch d. Vitztum von Straubing);  
Matr. Univ. Wien II.1, 42; Müller 1885, 19f.; Bauer 1894, 28, 43, 44, 58; Ferchl 477; Gröber 1927, 22, Nr. 6; 
Rose 1971, 78 (f. Jahre 1604 und 1613 als Besitzer angegeben); Molitor 1994, 35f.; Aichner o.J., Nr. 30; 
Bauer K. (Hg.) 2016, 49.  

 
Kolb, Lorenz Anton (um 1750, † 1771), Goldschmied aus Augsburg.  
Kolb, der 1742 Meister wurde, schuf wahrscheinlich den Kelch in der Stadtpfarrkirche. Als 
Meistermarke verwendete Kolb seine Initialen LK. –  

Gröber 1927, 26; Rosenberg 1922–1928, 816.  
 
Koller, Matthäus († 25.1.1773 Deggendorf), Lateinschulmeister und Chorregent.  
Koller war Kammerdiener beim Kloster Gotteszell und erhielt 1739 die Stelle des Lateinschulrektors 
und Chorregenten. Dazu trugen die Missstände unter dem alten Chorregenten > Bernhard Räminger 
bei, aber auch Empfehlungen durch den Prälaten von Gotteszell. Bei Amtsantritt als Schulmeister 
1739 musste Koller sich verpflichten, Räminger seine bisherigen Bezüge und Akzidentien bis zu 
seinem Tod zu belassen und sich dann mit seiner Witwe wegen des Absents zu deren Versorgung zu 
vergleichen. Wegen dieser Einschränkungen erhielt er das Bürgerrecht gratis. Nach Rämingers Tod 
1740 wurden die Entschädigungen, die Koller für dessen Witwe zu leisten habe, neu geregelt. Er hatte 
ihr vierteljährlich 4 fl, 30 kr, dann 2 Metzen Korn und 1 Klafter Holz zu geben und einen jährlichen 
Herbergszins von 4 fl zu zahlen. – Wolfgang Härtl, Deutscher Schulhalter, wandte sich schon im 
November 1739, wenige Monate nach Kollers Amtsantritt, an den Rat mit der Klage, der neue 
Chorregent Matthäus Koller unterrichte in der Lateinschule Mädchen, dazu auch im Raithen 
(Rechnen). Dieser verteidigte sich mit dem Hinweis, dass (nur) ein Mädchen das Singen lerne, ein 
anderes könne schon schreiben und komme nur abends in die Nachtschule, vier weitere unterrichte er, 
weil es ihm der Herr Dekan geschafft habe. Er erhielt die Erlaubnis dafür, bis er zum 
Chorregentendienst komme (den nominell mit Bezügen noch Räminger innehatte). Der Kläger erhielt 
den Auftrag, die Jugend in der Zucht zu halten, damit keine Beschwerden vorkämen. – Wegen 
unregelmäßiger Zahlung seines Gehaltes (u.a. RP 1758, Übernahme von jeweils 25 fl durch die 
Kirchenverwaltung und die Kammergfällverwaltung) kam Koller 1769 in Schwierigkeiten bei der 
Primiz seines Sohnes in Metten. Er lieh sich daher von einem Schachinger Bauern 120 fl. Da er sie 
nicht zurückzahlen konnte, erhob der Bauer Klage vor dem Rat, woraufhin Koller 1771 verurteilt 
wurde, die Schuld zurückzuzahlen, wegen seiner Armut aber in Teilbeträgen von jährlich 20 fl. –  
Die Ehefrau Gertrud gebar Koller in Deggendorf von 1740 bis 1755 wenigstens zehn Kinder. Als 
Taufpaten fungierten zunächst Johannes Geiger, Müller in Gotteszell, und dessen Ehefrau Anna Maria, 
dann durchwegs die edle Jungfrau (praenobilis virgo) Maria Theresia Victoria de Greßlin(g). Zwei 
Söhne wurden nach dem Studium in Salzburg Benediktiner: > Franz Matthäus (*1744) in Metten, > 
Franz Ignaz Xaver (*1749) in St. Emmeram. Ein weiterer Sohn Johann Nepomuk, der 1752 in 
Straubing am Gymnasium der Jesuiten belegt ist, begann ebenfalls in Salzburg das Studium der 
Theologie (1757).  
Sohn Ignaz erhielt 1768 wegen guter Führung ein Stipendium von 15 fl. aus der Edlmayr-Stiftung. Zur 
Finanzierung der Primiz des Sohnes Matthäus in Metten musste sich Koller 120 fl. leihen; der 
Geldgeber, Sebastian Lederer, Bauer in Schaching, klagte 1771 auf Rückzahlung, Koller wurde wegen 
Unvermögenheit zu jährlichen Raten in Höhe von 20 fl. verurteilt. Nach Kollers Tod nach 30-jähriger 
Tätigkeit erhielt seine Witwe zunächst wöchentlich 1 fl. Durch Heirat mit der Tochter Viktoria (Maria 
Viktoria Adelheid) (*6.12.1747) wurde der Lehrer > Johann Peter Ofner 1775 Kollers Nachfolger als 
Chorregent. Bei Kollers Tod erhielt seine Witwe († 23.3.1787, 80 J.) vom Commendeamt 30 fl.  –  
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TMatr 1747 Mf 163, 6/947;  
BMatr 1773 Mf 639, 26/471; 1787 Mf 644, 27/15;  
Matr. Univ. Salzburg 1933, 555, 563, 581;  
RP 14.5.1739, 37r (Anstellung); 13.11.1739, 63v (Klage des Härtl); 1.7.1740, 52v (Regelung gg. die Witwe 
Räminger); 3.12.1740, 77v (Ermahnungen wegen Härtls Klagen);  28.1.1747, 149v und 29.8.1758, 24v (Klage 
Kollers wegen ausstehender Bezüge); 24.7.1760, 35v (Regelung der Bezahlung unter Einbeziehung mehrerer 
Ämter); 7.9.1768, 28v (Stipendium Sohn Ignaz); 4.9.1771, 51r (Klage wg. Darlehen zur Primiz); 10.12.1773, 
68r (Versorgung der Witwe); 27.3.1775, 10v (Verpflichtungen Ofners); 
BP 12.3.1744, 19r (Kauf von Stadel und Paint in der Hafnerstadt und Grundstück in der Mühlbogen);  
Fink, 1957, Schulwesen, 8f.; Wagner 2016, 35f.; Huber 2022, 352.   

 
Koller, P. Augustin (Franz Matthäus) (*17.9.1744 Deggendorf, † 22.4.1813 ebd.), Benediktiner in 
Metten. 
Der Sohn des Chorregenten > Matthäus Koller und seiner Ehefrau Gertrud begann am 10.1.1759 an 
der Universität Salzburg als Rudimentista mit dem Studium. 1764 legte er in Metten die Profess ab 
und wurde 1768 zum Priester geweiht. Er übernahm zahlreiche Seelsorgsaufgaben in der Umgebung. 
Nachdem er seit 1770 er als Sakristan tätig gewesen war, wurde er 1773 als 3. Kooperator in 
Michaelsbuch, 1775 als 2. Kooperator in Stephansposching eingesetzt und 1778 als Präses der 
Bruderschaften. Dann war er tätig als 1. Kooperator in Stephansposching und 1786 als Provisor von 
Rettenbach, 1787 wieder als 1. Kooperator in Stephansposching, 1792 wieder als Provisor von 
Rettenbach, 1794 als Kellermeister, dann 1797 als 3. Kooperator in Michaelsbuch und 1800 wieder als 
1. Kooperator in Stephansposching bis zur Neuorganisation der Pfarrei 1806. Zuletzt lebte er (ab 
1813) in Deggendorf (hier erstmals erfasst im Schematismus 1814). –  

TMatr 1744 Mf 160, 6/884; BMatr 1813 Mf 671, 28/81;  
Matr. Univ. Salzburg 1933, 563; Schematismus 1814, 22; Ries Bd. C/K/Q, 116;  
Mittermüller 1856, 334; Fink 1926, 51; Kaufmann 1993, 195.  

 
Koller, P. Martin (Franz Ignaz Xaver) (*1.8.1749 Deggendorf, † 20.9.1774), Benediktiner in St. 
Emmeram Regensburg. 
Der Sohn des Chorregenten > Mathäus Koller und seiner Ehefrau Gertrud begann am 17.12.1762 an 
der Universität Salzburg als Rudimentista mit dem Studium. Am 7.9.1768 sprach ihm der Rat wegen 
guter Führung 15 fl Stipendium von der Edlmayr-Fundation zu. Am 5.11.1769 legte er in St. 
Emmeram in Regensburg die Profess ab und wurde am 18.9.1773 zum Priester geweiht. –  

TMatr 1749 Mf 164, 6/979;  
RP 7.9.1768, 48r;  
Matr. Univ. Salzburg 1933, 581. Ries Bd. C/K/Q, 119.   

 
Kollmann, Johann Jakob (*13.5.1714 Kirchheim / Schwaben, † 22.1.1778 Deggendorf), Dr. med., 
Stadtphysikus. 
Geboren als Sohn des Reichsgräflichen Fuggerschen Gerichtsschreibers Johann Georg Kollmann in 
Kirchheim und dessen Ehefrau Maria Franziska Elisabeth († vor 1744) studierte Kollmann an 
verschiedenen Universitäten Medizin, Botanik und Chemie und wurde in Rom zum Dr. med. 
promoviert. Nach bereits zwei ausgeübten Physikaten bewarb er sich mit 29 Jahren 1743 – mitten in 
den Schrecken des Österreichischen Erbfolgekrieges – als > Stadtphysikus in Deggendorf. Die Witwe 
seines Amtsvorgängers > Dr. Kajetan Dalhofer († 6.2.1743), Maria Rosina, geb. Ecker (*14.1.1717), 
Tochter eines Bierbräus von Straubing, war aufgefordert worden, einen geeigneten Nachfolger zu 
finden. Seine Anstellung, zunächst ein halbes Jahr auf Probe ohne Bezahlung, erfolgte am 22.1.1744. 
Am 18.2.1744 heiratete er in Deggendorf Maria Rosina Dalhofer und wurde Besitzer des Hauses Nr. 
194 (Bahnhofstraße 20). In den 34 Jahren seines Dienstes betrieb er auch wissenschaftliche 
Forschungen, vor allem zu Fragen der menschlichen Ernährung und der Arzneiwissenschaft. Die 1759 
gegründete Bayerische Akademie der Wissenschaften nahm ihn wegen seiner Verdienste 1765 als 
eines ihrer ersten Mitglieder auf. –  
Maria Rosina, die zwei Töchter in die Ehe gebracht hatte, schenkte ihm von 1745 bis wenigstens 1760 
elf Kinder, darunter 1749 Zwillinge. Das erste und das elfte Kind starben bald nach der Geburt († 
22.8.1745, † 28.3.1761); ein Sohn Cosmas Damian, Student, ertrank bei einem Sturz vom Pferd († 
22.8.1769) im Alter von 20 Jahren. Zwei der Söhne wurden Priester: > Franz Jakob Peter (*1747) 
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und > Jakob Cosmas Damian (*1755). Der Sohn > Dr. Johann Nepomuk Kollmann wurde sein 
Nachfolger als Stadtphysikus. –  
Die sechs Erben – neben den Genannten noch Anton und Josefa, beide ledig, und der abwesende 
Feldschwerer Wolfgang – verkauften das Haus am 16.4.1793 an den übernächsten Nachfolger, > Dr. 
Josef Gierl. –  
Im alten Kirchhof erinnerte ein Grabstein an Kollmanns Ehefrau Rosina († 14./15.9.1789) und seine 
Söhne Dr. Johann Nepomuk Kollmann, Stadtphysikus, und Wolfgang Kollmann, k. k. Feldscherer. 
Letzterer scheint nicht in Deggendorf getauft worden zu sein. Dieser oder ein anderer Grabstein 
(Söhne nicht erwähnt) befindet sich nach Aichner in der Wasserkapelle. Hiernach stand Rosina im 68. 
Jahr. – Zur Erinnerung an Kollmann benannte die Stadt Deggendorf eine Straße nach ihm (Dr.-
Kollmann-Straße). –  

TMatr Straubing 1717 Mf 130, 5/449;  
EMatr 1744 Mf 500, 19/90f.; BMatr 1745 Mf 630, 26/298; 1761 Mf 636, 26/410; 1769 Mf 638, 26/438; 1778 
Mf 641, 26/499; 1789 Mf 645, 27/33;  
VIII 37 Akt 1787-89 Rosina Kollmann gegen die Kammerer Kaspar Rohrbeckischen Erben wegen Kurkosten;  
X 9 Akt 1741 u. 1778 Verleihung des Stadtphysikates an Dr. Dalhofer u. Jakob u Nepomuk Kollmann.   
RP 7.2.1743, 8v (Witwe Dalhofer soll einen geeigneten Nachfolger stellen); 22.1.1744, 29r (Anstellung des 
von ihr vorgeschlagenen Kollmann); 16.7.1777, 74v (Verleihung der Exspektanz für Sohn oder Tochter);  
BP 16.4.1793, 55r (Verkauf des Hauses in der Heroldsgasse durch die Erben an Dr. Josef Gierl);  
Bauer 1894, 61, 100 (unrichtiges Todesjahr der Maria Rosina K. 1779); Zierer / Friedl 1937, 116;  
Molitor 1986, Physikatsberichte, 104; Behrendt, in Molitor 2003, 254; Aichner o.J.  

 
Kollmann, Franz Jakob Peter (*4./8.9.1747 Deggendorf, † 8.1.1803 Zwiesel), Priester. 
Der älteste Sohn des Deggendorfer Stadtphysikus Dr. Johann Jakob Kollmann hatte als Taufpaten den 
Franz Peter von Paur († 1757), kurfürstl. Hofkammerrat, 1745–1752 Bräuverwalter von Schwarzach, 
schon 1727–1731 ebd. Gerichtsschreiber. Kollmann ist 1759–1763 als Schüler am Jesuitengymnasium 
in Straubing belegt; er wurde am 1.9.1793 zum Priester geweiht und war 1798 in Kirchberg, 1802 in 
Zwiesel, Diözese Passau, bei seinem jüngeren Bruder > Jakob als Kaplan eingesetzt. Bei der Taufe 
von Franz Peter Kollmann (*1.10.1798), Sohn seines Neffen > Franz Anton Kollmann, stand er Pate. –  

TMatr 1747 Mf 163, 6/943; 1798 Mf 208, 9/211; BMatr Zwiesel 1803, /1;  
Ries Bd. CKQ, 120; Ferchl 985, 988; Hilz 1890, 15; Huber 2022, 352. 

 
Kollmann, Jakob Cosmas Damian (*6.10.1755 Deggendorf, † 6.3.1808 Zwiesel), Priester. 
Das sechste Kind des Deggendorfer Stadtphysikus > Dr. Johann Jakob Kollmann hatte als Taufpaten 
den Johann Wolfgang von Paur († 7.9.1765), 1752–1765 Pflegskommissär und Bräuverwalter von 
Schwarzach. Er ist 1764/65 als Schüler am Jesuitengymnasium in Straubing nachweisbar und erhielt 
am 1.4.1786 die Priesterweihe. Im November 1789 wurde er Pfarrer von Kirchberg i. W., im April 
1802 Pfarrer von Zwiesel, beide Diözese Passau, wo jeweils sein älterer Bruder > Franz Jakob Peter 
als Kaplan bei ihm eingesetzt war. Bei der Taufe von Franz Anton Kollmann (*20.4.1796), Sohn 
seines Neffen > Franz Anton Kollmann, stand er Pate. In Zwiesel blieb er in Erinnerung als ein treuer 

Hirte seiner Pfarrei (Hilz). –  
TMatr 1755 Mf 170, 7/44; 1796 Mf 205, 9/142; BMatr Zwiesel 1808, /23;  
Ries Bd. CKQ, 120; Krick 1911, 582, 596; Ferchl 985; Hilz 1890, 14; Huber 2022, 352.  

 
Kollmann, Johann Nepomuk (Cosmas Damianus) (*6.5.1751 Deggendorf, † 28.4.1793 ebd.), Dr. 
med., 1778-1793 Stadt- und Landphysikus. 
Der Sohn des Stadtphysikus > Dr. Johann Jakob Kollmann studierte wie sein Vater Medizin und 
wurde 1777 in Ingolstadt zum Dr. phil. et med. promoviert. In Wien hatte er die Aufsicht über Spitäler 
und Krankenhäuser. Als Nachfolger seines Vaters († 1778) erhielt er die Stelle des Stadt- und 
Landphysikus. –  
In erster Ehe war Kollmann – lt. Ehematrikeleintrag 1795 bei Heirat seines Sohnes > Franz Anton – 
mit Katharina Ecker von Straubing verheiratet, vom Alter des Sohnes her wohl vor 1775. Am 
12.5.1784 schloss er  in Straubing die Ehe mit der verwitweten Gastwirtin Maria Ursula Schwegel. –  
Jeweils wenige Jahre besaß Kollmann Haus Nr. 175 (Luitpoldplatz 4, seit 1785, früher war hier das 
Waisenhaus) und seit 1788 die Weinwirtschaft Nr. 99 (Luitpoldplatz 19). Letztere fiel nach seinem 
Tod seinem Sohn > Anton Kollmann zu, der auch Nr. 33 besaß. 1788 hatte er wiederholten Strafbefehl 
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erhalten wegen Verweigerung einer Steuerzahlung anlässlich des Kaufs der Brandstatt von Ignaz 
Rohrbecks Weingastwirtschaft (Haus Nr. 99) und wegen Ungebührlichkeiten. –  
Am 15.4.1793 wurde im Rat seine Resignation verlesen und anschließend auf seinen Vorschlag > Dr. 
Josef Gierl, ein Schwager der Kollmanns, als Stadtphysikus bestellt. Er starb wenige Tage später mit 
41 Jahren. Gedacht wird seiner auf dem Grabstein des Vaters > Johann Jakob Kollmann. –  

TMatr 1751 Mf 166, 6/1011; EMatr Straubing 1784 Mf 551, 20/159v; BMatr 1793 Mf 646, /59;  
X 9 Akt 1741 u. 1778 Verleihung des Stadtphysikates an Dr. Dalhofer u. Jakob u Nepomuk Kollmann.   
StKR 1788, 28r (Strafsache wegen Zahlungsverweigerung);  
RP 15.4.1793, 10v (Resignation);  
BP 15.11.1785, 143r (Kauf des Hauses Nr. 175 von Ignaty Bernhard Sieber, Leutnant);  
Matr. Univ. Ingolstadt III.2, 176; Freninger 55, 88; Resch / Buzas II, 44; Bauer 1894, 61, 114; Zierer / Friedl 
1937, 56f., 104; Molitor 1986, Physikatsberichte, 104.  

 
Kollmann, (Franz) Anton (*Straubing? † 20.11.1822 Deggendorf), Gastgeber, Ratsherr. 
Anton Kollmann war der Sohn des Johann Nepomuk Kollmann, Land- und Stadtphysikus, und der 
Katharina, geb. Ecker von Straubing.  
Er heiratete als angehender Gastgeb am 11.6.1795 auf dem Geiersberg die (Anna) Theresia, Tochter 
des Sebastian Anton Maban, Bürger und Gastgeb in Deggendorf, und dessen Ehefrau Elise († 
9.2.1795). Damit gelangte er am 25.6.1795 in den Besitz des Gasthauses Zum goldenen Löwen Nr. 33 
(Oberer Stadtplatz 8), das nach dem Tod der Witwe Maban den Kindern zugefallen und von ihnen 
ihrer Schwester Theresia übertragen worden war. 1793 war Kollmann von seinem Vater auch die 
Weinwirtschaft Nr. 99 (Luitpoldplatz 19) zugekommen, die jedoch um diese Zeit eingegangen zu sein 
scheint. 
Theresia († 24.6.1844, 77 J.) gebar von 1796 bis 1806 neun Kinder. Von diesen starben vier als 
Kleinkind, weiter 1810 eine Tochter mit zehn und 1819 eine mit 18 Jahren. Der jüngste Sohn > Johann 
Jakob (*1804) wurde wieder Gastwirt. –  

EMatr 1795 Mf 509, 20/69; BMatr 1810 Mf 668, 28/60; 1819 Mf 679, 28/123; 1822 Mf 684, 29/20; 1844 Mf 
713, 30/104;  
Zierer / Friedl 1937, 15.  

 
Kollmann, Johann Jakob (*19./20.8.1804 Deggendorf, † 14.11.1880, ebd.), Weinwirt, Buchdrucker, 
Verleger.  
Der Sohn des Gastwirts Franz Anton Kollmann und seiner Ehefrau Theresia, Tochter des Gastwirts 
Anton Maban von Deggendorf, hatte als Taufpaten seinen Großonkel Johann Jakob (richtig > Jakob 
Cosmas Damian) Kollmann, Pfarrer in Zwiesel, vertreten durch Josef Grill, Sohn eines 
Schiffsmeisters, Bader und Chirurg, Inhaber des Krambads Nr. 48 (Pfleggasse 23). In München 
unterzog er sich einer Prüfung als Lithograph und erwarb die Konzession als Buchdrucker. 1827 
übernahm er das väterliche Gasthaus. Seine Ehefrau, die Weißgerberstochter Katharina Haberl von 
Vilshofen, gebar ihm von 1829 bis 1834 drei Kinder.  
Bei den Vorbereitungen für die 500-jährige Jubiläumsfeier der Hl. Grab-Kirche 1837 war Kollmann 
Gemeindebevollmächtigter.  
1827 erwarb Kollmann das Anwesen Nr. 56 (Pfleggassse 30) (das 1866 verkauft und > Leihhaus 
wurde). Hierin begründete er 1833 die erste Stein- und Buchdruckerei von Deggendorf. 1835, dann 
wieder 1844-1871 gab er das > Deggendorfer Wochenblatt heraus, das als Amtsblatt diente, aber auch 
private Anzeigen veröffentlichte. 1871 musste der Name in Deggendorfer Wochen- und Anzeigeblatt 
geändert werden, da das Bezirksamt ein eigenes Amtsblatt herausgab. Kollmann fertigte außerdem 
kunstvoll gestaltete Briefbögen, Andachtsbilder und -bücher sowie mehrere Lithographien von 
Deggendorf. Möglicherweise schloss sich um ihn der Bürgerverein zusammen, um mit liberalen Ideen 
auf ganz Niederbayern auszustrahlen. (Molitor) –  
Die Tochter Josepha Kollmann (*6.3.1797) heiratete am 6.4.1823 in der Hl. Grab-Kirche > Vinzenz 
Pustet, der das Buchdruckgeschäft fortführte. –   

TMatr 1804 Mf 218, 10/17; BMatr 1880 Mf 791, 32/212;  
RP 1829/30, 10.2., 56; 1832/33, 17.4., 59; 1833/34, 4.12., 27; 1834/35, 28.11., 9.1., 25, 46; 1835/36, 23.12., 
26; 27.1., 41; 1835/36, 10.8., 128; 29.12.1843/44, 25 (alle Termine jeweils Verhandlungen zum 
Druckgeschäft);  
Bauer 1894, 132, 145, 180; Zierer / Friedl 1937, 30f., 24f.; Molitor 1994, 71, 76; Behrendt, in Molitor 2003, 
280; Molitor 2003, 295–298.  
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Kollmann, NN (um 1588), Witwe. 
Die Tochter des Kollmann, Triefferer von Eichendorf, ließ 1588 ihren Ehemännern Görg Haindl, Hans 
Wurmb und Degenhard Pankhofer einen Grabstein (4) setzen. Er befand sich um 1894 im 
Kinderfriedhof. –  

Bauer 1894, 61.  
 
König, Josef / Johann (um 1805), Müller. 
König war von der Mittermühle im Gericht Mitterfels. Er erwarb 1805 um 5.400 fl die Angermühle. 
1806 verlegte er die Mühle als sog. Neumühle an den neuen Standort oberhalb des Kupferhammers 
(Waffenhammers). Am 6. August 1808 verkaufte er Haus und Stadel an Josef Tischler, Müller auf der 
Bruckmühle. –  

VIII 52 Akt 1805-08 Akt der kurerzkanzlerischen Propstei und des k. LG: Die Verlegung der Anger- als sog. 
Neumühle durch König Johann oberhalb des Kupferhammers; dann Einrichtung einer Knoppermühle darin. 
Zierer / Friedl 1937, 259f.   

 
König, Johann Mathias (*um 1725, † 3.5.1803 Deggendorf, 78 J.), Landgeometer.  
König arbeitete um 1758 für das Kloster Metten als Müller. Wohl vor 1765 heiratete er (vermutlich in 
Metten) Barbara Kiendl, eine Tochter des im Kloster tätigen Kochs Augustin Kiendl. Später führte er 
in Berg bei Deggendorf eine Tafernwirtschaft, wo er sich schon sehr für die Erforschung der Natur 
interessierte.  
Schon seit März 1746 hatte er tägliche Wetteraufzeichnungen gemacht. Nachdem er nach seiner 
Examination am 4.11.1771 durch die Akademie der Wissenschaften in München sein Geometerpatent 
erhalten hatte, war er als kurfürstlicher verpflichteter Landgeometer für den Bezirk Straubing 
zuständig. Ab 1773 sind Einsendungen zur Bayerischen Akademie der Wissenschaften belegt. 
Mehrmals schickte er seine Beobachtungen auch an die Redaktion des Münchner Intelligenzblattes. 
Dessen Herausgeber Franz Seraph von Kohlbrenner (1728–1783) war seit 1768 Mitglied der Sittlich-
ökonomischen Gesellschaft in Burghausen, der König seit 1773 ebenfalls angehörte; wie das 
Mitgliederverzeichnis besagt, war König auch als Landwirt tätig. (Kohlbrenner ist bekannt auch als 
Herausgeber eines 1777 in Landshut erschienenen Kirchenliederbuches, für das er zahlreiche Texte 
schuf, die heute noch gesungen werden, z.B. die Deutsche Messe, vertont von Michael Haydn.) König 
bot seine Dienste als Geometer auch durch Annoncen an; gewisse Erfolge hatte er z.B. dadurch, dass 
er Waldstücke vermaß und dadurch die Wuchsleistung der jeweiligen Flächen besser eingeschätzt 
werden konnten. Seine Wetterbeobachtungen waren subjektiv, weil ohne später entwickelte Methoden 
durchgeführt, und vor allem auf die Landwirtschaft ausgerichtet.  
1788 wurde König Bürger in Deggendorf. Am 27.6.1788 erwarb er von dem resign. Ratsherrn und 
Eisenhändler Johann Daniel Prunner als Brandstatt das sog. Hafnerische Haus am Pflaster vor dem 
Obern Tor (Nr. 497, Graflingerstraße 6) und erbaute es wieder auf. Nach seinem Tod übergab seine 
Witwe Barbara das Haus an die Tochter Klementine, die es 1806 an zwei Hafner verkaufte. Die 
Tochter Barbara heiratete am 2.5.1790 den verwitweten Schuhmacher Franz Xaver Huber, Witwe 
geworden am 28.4.1794 den Kräutlsöldner und angehenden Schuhmacher Michael Wagner von 
Schaching, die Tochter Walburga ehelichte am 23.5.1791 den Häusler und Tagwerker Philipp 
Traxenberger, verwitwet wiederum am 16.2.1795 den Söldnerssohn Johann Schneider von Simling. 
Letzterer wurde bald Witwer und heiratete am 1.12. desselben Jahres erneut. Bei allen fünf Trauungen 
war der Vater bzw. Schwiegervater König Trauzeuge. –  

BMatr 1803, /2;  
BP 27.6.1788, 48v (Kauf des Hauses);  
Bauer 1894, 116; Zierer / Friedl 1937, 284; Wagner 2011, 433 (Literaturhinweise zu Kohlbrenner); Winkler 
2020, 166f.; Winkler 2022, 55–59.    
 

Wagner, Fritz / Kammerer, Heinrich, Angelus durus seiner Domspatzen. Franz Xaver Engelhart (1861–1924). 
Domkapellmeister und Komponist. Eine Skizze seines Lebens und Wirkens sowie ein Verzeichnis seiner 
Werke. (Komponisten aus Niederbayern, Bd. 2.) Deggendorf 2011.  

Winkler, Peter, Geschichte der Meteorologie in Bayern bis zum Jahr 1900. Langen 2020.  
Winkler, Peter, Keine Jahreszeit verzeiht der anderen etwas – Frühe meteorologische Beobachtungen aus dem 

Raum Deggendorf, in: DGBl 40 (2018), 135–162.  
– Gottlob – das Jahr ist aus. Historische Wetternachrichten aus Deggendorf, in: DGBl 44 (2022), 53–80.  
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Konrad (13. Jh.), Kastner von Natternberg > Chunrad von Staufendorf  
 
Konrad der Freiberger > Freiberger, Konrad der 
  
Konrad (Chuentz) (um 1400), Handelsmann. 
In einem Passauer Mautbuch von 1401 wurde ein Chuentz von Tekkendorf verzeichnet, der in Passau 
Maut für Waren bezahlte, die er auf der Donau von Passau hindan, also weg transportierte. –  

Mayer 1908, 127.  
 
Konrad der Landmann (1389), Stifter. 
Konrad der Landmann schenkte 1389 am Sonntag (28.11.) vor dem Fest des Andreas (30.11.) dem 
Katharinenspital das erste Gut zu Hettenkofen. –  
1369 hatte > Andrä Arnold dem Katharinenspital die Hälfte des andern (zweiten) Guts zu Hettenkofen 
geschenkt, außerdem die Würflin (wohl eine Wiese) bei Natternberg. Die zweite Hälfte des andern 
(zweiten) Guts zu Hettenkofen vermachte dem Katharinenspital im Jahre 1371 die Witwe > Katharina 
Putzmann von Hettenkofen. –  

Braunmüller 1878, 310; Bauer 1894, 18, 19, 21; Fink 1938, 42; Behrendt 2006, 93.  
 
Konrad, Regina († 1663 oder 1664), geb. Meier, verw. Vaith, Weißbäckerin, Stifterin.  
Regina Konrad war die Tochter des Weißbäckers Lienhard Maier und hatte am 10.4.1630 den ledigen 
Weißbäcker Christoph Vaith, Sohn des Bierbräus Degenhardt Vaith geheiratet. Beim Tod des Vaith († 
vor 27.4.1651) waren offenbar keine Kinder vorhanden. Das Geschäft, das im dritten Viertel in der 
Stadt lag, führte sie weiter, wie die Notizen in der Steuerrechnung belegen. Neben dem Bäckerhaus 
hatte sie noch ein weiteres Anwesen im zweiten Viertel vor der Stadt, das aber eine Brandruine war, 
außerdem ein Tagwerk Wismahd.  
Um 1652 ehelichte Regina Vaith den Bäcker Mathes Konrad aus Hengersberg, der aber schon 1643 
Bürger der Stadt gewesen war, wie seine Zeugenschaft in einem Bericht des Mirakelbuches belegt. 
Möglicherweise war er ebenfalls verwitwet. Die Bäckerei des Christoph Vaith brachte sie in die Ehe 
ein.  
Spätestens 1654 wurde Regina erneut Witwe; sie führte aber das Geschäft wieder, ihrer Steuerzahlung 
1654 entsprechend, weiter, wenigstens bis 1662. 1663 oder 1664 – für diese beiden Jahre fehlt die 
Steuerrechnung – muss sie verstorben sein; denn 1665 erscheint als Eigentümer Georg oder Gregori 
Salzburger, er steuerte für das Haus, das er von Regina Conradin erworben, und für ein Tagwerk 
Wismahd, das er von ihr geerbt hatte. 
In ihrem Testament hatte sie den Kapuzinern 15 fl vermacht; diesen Betrag sollte der Weißpöck 
Gregor Salzburger bezahlen, der das Haus von ihr übernommen hatte. Das Testament ist nicht 
erhalten, dies ergibt sich aber aus Verhandlungen vor dem Rat 1672. –  

StR 1651, 25r, 58r; 1652, 26v, 64r; 1654, 25r; 1655, 26v; 1656, 30v; 1662, 26v; 1665, 27v; 1672, 24r; (StR 
1653, 1657, 1663, 1664 sind nicht erhalten);  
BP (?) 16.1.1652 Heiratsnotl (BP 1652–1659, 1665, 1666, 1668–1672 sind nicht erhalten);  
VertragsB 29.1.1654, 231r (Commissionsabhandlung);  
VP 6.2.1654, 12r (Klage gg. Witwe Regina Konrad);  
VP 25.6.1668, 97r (Regina Konrad Wittib u Weißpöckin hat den Kapuzinern 15 fl vermacht, Gregor 
Salzburger Weißpöck soll sie bezahlen; StR 1672, 24r: er hat von ihr ein Haus geerbt);  
Wagner 2020, 127, 144.  
 

Konseer, Johannes (* um 1474 Deggendorf, † 1530), Weltpriester. 
Johannes Koensee wurde zum Wintersemester 1492 an der Universität Wien eingeschrieben. 1510 war 
Konseer als Vikar in Michaelsbuch präsentiert worden, wo er bis zum Tod amtierte. Lt. 
Visitationsprotokoll von 1526 war für den Unterhalt (collatio) des Pfarrers an der Kirche St. Michael 
in Michaelsbuch der Abt des Klosters Metten und für die Übertragung der Pfleger (praefectus) von 
Natternberg zuständig. Die Stelle brachte II ½ C fl Einkünfte. Als Nachfolger wurde 1530 Johann 
Winter präsentiert, der die Stelle bis 1535 versah. –  

Matr. Univ. Wien II.1, 226;  
Ries Bd. CKQ, 132; Mittermüller 1856, 121, 125 (hier „Ganserer“); Fink 1926, 114; Fink 1930, 114; Mai 
1987, 71; Kaufmann 2016, 209, 213 (hier: „Ganserer“).  
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Koeppel, Reinhold (*21.4.1887 Oschersleben, † 15.12.1951 München), Maler. 
Der Sohn eines Buchhändlers erhielt 1905–1906 eine Ausbildung zum Buchhändler. Auf 
Wanderungen kam er 1906 in das Dorf Waldhäuser bei Neuschönau im Bayerischen Wald; hier 
begann er 1907 als Maler zu arbeiten. Der Autodidakt erwarb 1908 das alte Schulhaus und ließ sich 
hier nieder. Studienreisen nach München, Aufenthalte in den Wintern 1911 bis 1913 in Paris, 1912 
Aufnahme in die Union Internationale des beaux-Arts et des Lettres, im selben Jahr Mitglied der 
Münchner Künstlergenossenschaft, Beteiligung an Ausstellungen in München, Paris, Passau, 
Mannheim und Dresden waren weitere Stationen seiner Entwicklung als Künstler. 1915 als 
Kriegsfreiwilliger in Russland war er Kriegsmaler, dann Flugzeugführer und wurde mehrmals 
abgeschossen. Nach dem Krieg und der Heirat 1920 wurde sein Haus in Waldhäuser Treffpunkt 
zahlreicher Künstler, darunter seit 1922 auch Alfred Kubin (1877-1959). Ziele zahlreicher Reisen 
wurden Österreich, London, Paris, Südfrankreich, Italien, Korsika, die Schweiz und Spanien. Trotz 
einer schweren Erkrankung 1930 und eines Malverbotes durch die Ärzte begann er 1945 wieder zu 
malen. 1946 war er ältester Mitbegründer der Künstlergemeinschaft Donau-Wald-Gruppe. 1947 fand 
zu seinem 60. Geburtstag in Regensburg eine Gesamtausstellung seiner Werke statt. Thema seiner 
Zeichnungen, Gemälde und Buchillustrationen ist oft die Natur mit Hirten, Bauern und Waldarbeitern. 
– Als ab 1929 im Deggendorfer Donauboten die Beilage Durch Gäu und Wald erschien, schuf er für 
sie die erste Titelzeichnung. –  

DDo Nr. 5 vom 6.1.1929, 2 mit der Nr. 1 der Beilage Durch Gäu und Wald; ebd. eine Schilderung seines 
Werks durch Hans Watzlik;  
Thieme / Becker 21, 1927, 172; Wichmann IV, 1973, 520. 

 
Kornmüller, P. Utto (Joseph Balthasar) (*5.1.1824 Straubing, † 13.2.1907 Metten), Benediktiner in 
Metten. 
Der Sohn des Straubinger Chorregenten Matthias Kornmüller (um 1783–1847) besuchte die 
Studienanstalt in Straubing und studierte in Regensburg. Dabei konnte er seine musikalischen 
Kenntnisse bei Domkapellmeister Joseph Schrems (1815–1872) und Chorregent an der Alten Kapelle 
Johann Georg Mettenleiter (1812–1858) vertiefen. 1847 erhielt er in Regensburg die Priesterweihe. 
Nach einer Tätigkeit als Kooperator in Mariaposching und Windberg trat er 1857 in Metten ein, wo er 
1858/1862 die Profess ablegte. Er wirkte ab 1858 als Präfekt und Musiklehrer, 1862–1904 bzw. 1872–
1904 als Gymnasialmusik- und Chordirigent, 1881–1885 als Seminardirektor, 1885–1903 als 
Novizenmeister. 1887–1906 hatte er das Amt des Priors inne. Angesehene Komponisten waren seine 
Schüler, so Michael Haller (1840–1915), Joseph Auer (1855–1911), sein Nachfolger P. Viktor Eder 
(1863–1933) und P. Joseph Kreitmaier SJ (1874–1946). Er war  Komponist und bedeutender 
Musikhistoriker sowie ein fruchtbarer Musikschriftsteller, 1869–1907 Vorstand des Bezirks-Cäcilien-
Vereins Metten und 1884–1903 Präses des Diözesan-Cäcilien-Vereins, seit 1871 Referent des CVK. 
In diesen Funktionen hielt er zahlreiche Generalversammlungen des Vereins in Deggendorf ab. Sein 
literarisches Hauptwerk ist sein Lexikon der kirchlichen Tonkunst (1881, 1895 in 2. Auflage in zwei 
Bänden). –  

TMatr Str Mf 309;  
FlBl 6 (1871), 90; 36 (1901), 140; 42 (1907), 33-36; Ms 40 (1907), 46f.;  
Schematismus 1857, 28; 1908, 122; DDo Nr. 40 vom 17.2.1907, 2f., Bericht von der Beerdigung mit einem 
Nachruf; Ms 40 (1907), 46f.; FlBl 42 (1907), 33-36; Ponschab 1911; Fink 1926, 80f. (mit Schriften- und 
Werkeverzeichnis); Wohlmuth 1936/37, 88f.; Weißenbäck 1937, 228; Kosch 2, 1938, Sp. 2294; Behner 1940, 
41f., 55; Riemann 1, 1959, 955; DLL 9, 1984, Sp. 281; Kraus 1988, 196f.; BBKL 4, 1992, Sp.520 (Johannes 
Madey); Wagner H. 2005, 369–371; Liebl 2006/07; Kaufmann 2008, Memento, 206f.; Wagner 2008, 66, 
72/27, 85, 90, 134, 142, 312f., 316f., 342; Berggold 2016, 179f.; Haering 2016, 262f. –  

 
Berggold, Athanasius OSB, Musik und Theater in Metten, in: Haering, Stephan (Hg.) 2016, 168–207.  
Haering, Stephan OSB (Hg.), Ein Ort für Gott und Mensch. 1250 Jahre Benediktinerabtei Metten. Regensburg, 

2016.   
Haering, Stephan OSB, Pflege der Wissenschaften und publizistisches Wirken im Kloster Metten, in: Haering, 

Stephan (Hg.) 2016, 168–207.  
Ponschab, P. Bernhard, P. Utto Kornmüller, O.S.B. (Kurze Lebensbeschreibungen berühmter, verstorbener 

katholischer Geistlichen Bayerns. Vierzigste Lieferung.), in: Kalender für katholische Christen [Sulzbacher 
Kalender] 71 (1911), 121–128.  
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Kostner, Johann Baptist (* um 1710, † 19.4.1795 Deggendorf, 85 J.), Stadtprokurator.  
Kostner stammte möglicherweise aus einer alten Straubinger Patrizierfamilie und war früher 
Oberschreiber beim Pfleggericht Zwiesel. Nach der Heirat mit Anna Theresia Schräzenstaller, Tochter 
des Kramhandlers und Stadtkammerers > Franz Karl Schrätzenstaller und seiner zweiten Ehefrau 
Maria Barbara, wurde Kostner am 26.4.1749 als Bürger und Kramer aufgenommen. Die 
Kramersgerechtigkeit hatte er vom Rentamt gratis erhalten. Am 15.7.1749 wurde ihm der Dienst als 
Drittel-Prokurator verliehen. Die Handelsgerechtigkeit verkaufte er am 9.9.1761 an Melchior Keim. 
Am 23.8.1773 konnte er bei einem Gantkauf (26.–28.6.1771) das Anwesen von Johann Peter 
Pruckmayr erwerben. –  

BMatr 1795 Mf 647, 27/85;  
RP 26.4.1749, 21r (Aufnahme als B und Kramer); 15.7.1749, 43r (Verleihung Drittel-Prokurator-Dienst);   
BP 13.8.1760, 53v (Heiratsbrief); 9.9.1761, 62r (Verkauf Handelsgerechtigkeit an Melchior Keim); 23.8.1773, 
140r (Gant-Kauf Anwesen von Joh. Peter Pruckmayr);  
Keller 1990, 94.   

 
Krabler, Sebastian (* Landsberg, † 1.3.1704 Deggendorf), Papiermüller. 
Der ledige Papiermeister Krabler von Landsberg ehelichte am 26.11.1680 die Papiermeisterin Maria 
Hein, Witwe des Papiermühlenbesitzers Kaspar Hein und davor von dessen Vorgänger Hans Seiz, und 
wurde so Eigentümer der Mahl- und > Papiermühle. Eine zweite Ehe schloss er am 11.1.1701 mit der 
verwitweten Glashüttenmeisterin Rosina Göschl von Neureichenau. Diese wiederum heiratete 1705 
nach dem Tod von Krabler > Salomon Hörmann. In die neuen Ehen brachte sie jeweils zahlreiche 
unmündige Kinder mit, teils Stiefkinder aus verschiedenen Ehen ihrer Vorgängerin. Bei ihrer 
Verheiratung zogen diese teilweise wieder weg. –  

EMatr 1680, /298; 1701, /496 u. 501 (Doppeleintrag); EMatr 1701, /1; BMatr 1704, /20;  
StKR 1680, 28r (Aufnahme);  
VerB 24.11.1692, 100v (Vertrag n. Tod der Maria Krabler);  
BP 20.11.1705, 109r (n. Tod des Krabler Einsatzbrief f. Rosina Krabler);   
Zierer / Friedl 1937, 293.   

 
Kramer, Andre (1430), Bürger. 
Am 23. Januar 1430 einigten sich Abt Johann zu Gotteszell und sein „Gehorsamer“ (Untergebener), 
Chunrad, mit Preid (Brigitte), der Witwe des Andre des Kramer, Bürgerin zu Deggendorf, wegen 
einer hinterlegten Summe. –  

U 2.  
 
Krämer, Hans (*24.8.1889 München, † 23.10.1961 Deggendorf), Diplom-Ingenieur, 
Oberbürgermeister. 
Der Sohn eines Arbeiters und einer Kellnerin, die schon in Deggendorf gearbeitet hatte, besuchte das 
Humanistische Gymnasium und studierte an der TH München Elektrotechnik. Nach dem Abschluss 
1913 heiratete er und wurde Prüfungs- und Montageingenieur in Berlin. 1934 war er als Oberingenieur 
und Prokurist in Stettin und als Direktor und stellvertretender Vorstand bei den Stettiner 
Elektrizitätswerken tätig. Diese Position hatte er beim Ende des II. Weltkriegs bei den märkischen 
Elektrizitätswerken inne. 1945 kam er als Flüchtling zunächst nach Stralsund, dann ins 
niederbayerische Griesbach, wo er als Zählerableser und freiberuflicher Ingenieur bis zu seiner 
Berufung nach Deggendorf arbeitete.  
Auf Vorschlag der Bayernpartei wurde Krämer am 28.9.1951 vom Deggendorfer Stadtrat mit 14:6 
Stimmen zum 1. Bürgermeister gewählt. Am 1.5.1952 bestätigten ihn die Wahlberechtigten 
Deggendorfs mit zwei Dritteln der Stimmen für sechs Jahre im Amt. Am 23.3.1958 wurde er erneut 
mit 65 % der Stimmen wiedergewählt. Er leitete die Geschicke der Stadt bis zum völlig unerwarteten 
Tod. Zunächst parteilos, trat er später der CSU bei. Während seiner Amtszeit erwarb er sich besondere 
Verdienste bei der Linderung der Wohnungsnot durch die Gründung der Stadtbau GmbH, deren 
Aufsichtsratsvorsitzender er war, sowie durch die Förderung der VdK-Siedlung und den Bau der 
Bundesgrenzschutzhäuser an der Detterstraße. Auch die St. Martin-Volksschule mit Turnhalle wurde 
in seiner Amtszeit errichtet. Weitere Projekte waren die Errichtung eines Wohnblocks mit 96 
Wohnungen an der Ringstraße, der Bau von Teilkanalisierungen, die Erweiterung der Oberrealschule, 
die Durchführung des Krankenhauserweiterungsbaus, der Bau des Schlachthofes, des Leichenhauses 
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und vieler Straßen und Wohnungen. Die Stadt ehrte ihn mit der Benennung einer Straße (Hans-
Krämer-Straße). –  

Deggendorf. de/Geschichte/Bürgermeister. 2.12.2007;  
DZ vom 24.8.2019, 21.  

 
Kramheller, NN (1711), Stifter einer Messe. 
1711 wurde bei der Pfarrkirche die Kramhellersche Messe fundiert. –  

Schreiner [1845], fol. 226.   
 
Kramhöller, Maria (1737, 1744), Wirtin, Stifterin. 
Im Jahre 1737 stiftete Maria Kramhöllerin für die Geiersbergkirche einen Kelch. Auf diesem ist auf 
drei Medaillons verteilt die Inschrift angebracht: Memento Benefactricis Mariae Kramhoellerin 

Cauponissae in Schedelhof 1737 (Gedenke der Wohltäterin M. Kr., Wirtin in Schedelhof). 
Der > Schedlhof, eine alte Raststätte im Mühlbogental, hatte schon 1436 die Schankgerechtsame. Die 
Stifterin war verheiratet mit Sebastian Kramheller, Wirt auf dem Schedlhof, der am 21.3.1743, 
vermutlich bedingt durch die Ereignisse während des österreichischen Erbfolgekrieges, verstarb. Die 
Witwe heiratete am 18.5.1744 Georg Poner, Bauernsohn von Denzell. –  

EMatr 1744, Mf 500, /93; BMatr 1743, /273;  
KiR Gei 1789, 22r (Inventarium);  
Oberschmid 1900, 56; ZZ; Zierer o.J. Chronik, 20; Gröber 1927, 53; Kandler 1976, 28; Wagner 2020, 85.  

 
Kraneter, Wolfgang (15. Jh.), Mitglied der Priesterbruderschaft. 
Kraneter war 1478 Mitbegründer der Priesterbruderschaft; möglicherweise hatte er eine Stelle als 
Kaplan in der Grabkirche. –  

Bauer 1894, 36.  
 
Kraus, Abraham (*um 1542 Deggendorf, † nach 1595), Geistlicher. 
Kraus hatte 1568 in Wien die Priesterweihe erhalten. Im November 1573 war er als Pfarrer von 
Irsching präsentiert worden. 1589/90 war er Pfarrer in Geisenfeld, von April 1595 bis 1596 in Sollern. 
Lt. Visitationsprotokoll von 1589/90 zu Geisenfeld war Kraus stets katholisch und verfügte über 
ordentliche Papiere. Er besaß einen römischen Katechismus und einige andere Bücher. Auch achtete er 
auf ein ordentliches Auftreten. Auf die Frage nach dem Konkubinat gab er an, von einer vor sieben 
Jahren verstorbenen Haushälterin ein Kind zu haben. Seitdem habe er nur mehr Mägde im Haus, was 
die Kirchenverwalter bestätigten. Zum Unterricht befragt, antwortete er manches passend. Der 
Visitator hatte jedoch den Eindruck, dass Kraus hinterlistig (subdole) und weltlich dachte. 

Ries, Bd. CKQ, 148; Mai 2003, 84f. 
 
Kraus, Ulrich (* Vilshofen, † vor 16.5.1696 Deggendorf), Weißbäcker, des Rats.  
Ulrich Kraus aus Vilshofen heiratete am 24.1.1658 in erster Ehe Susanna Halser, Tochter des 
Weißpöcks Georg Halser und seiner Ehefrau Rosina.  
In einem Geburtsbrief für Ulrich Kraus, den er sich am 10.1.1687 wohl für eine Erbregelung ausstellen 
ließ, werden alle 6 lebenden Kinder (von 9 geborenen) aufgezählt, Regina, verheiratet mit Max Huber, 
Maria Clara, später mit dem Stadtkoch Hans Mayr in Straubing verheiratet, Franz im Kloster Metten, 
Hans Georg, Ignatius, beide Bäcker, und Maria Susanna. Nach dem Tod der Ehefrau Susanna war 
Ulrich Kraus am 23.11.1683 eine zweite Ehe eingegangen mit der Bäckerstochter Caecilia Salzburger. 
Dadurch wuchsen der Familie 5 weitere Kinder (von 8 geborenen) zu, wie der Erbregelung am 
16.5.1696 nach dem Tod des Kraus zu entnehmen ist, Anna Maria (10 J.), Maria Barbara (7), Hans 
Ulrich (6), Maria Cäcilia (5) und Hans Joachim (im 2. Jahr). – Die Witwe Caecilia Kraus ehelichte am 
28.8.1696 den ledigen Bäcker Adam Jocher von Pfarrkirchen. Drei Kinder wurden geboren, Johann 
Adam (*12.12.1697), Franz (*4.4.1700) und Maria Clara (*6.2.1702). Jocher starb bereits am 
6.12.1703. –  
Zweifellos sind die Söhne > Franz Kraus I. Ehe (*29.9.1664) und > Johann Joachim Kraus II. Ehe 
(*9.12.1694) identisch mit Abiturienten 1682 bzw. 1714 des Wilhelms-Gymnasiums München, die in 
Leitschuh 1971 als Söhne von anderen Ehepaaren Kraus geführt werden. –  

EMatr 1658, /212; EMatr 1683, /323;  
BP 10.1.1687, 4r (Geburtsbrief für Ulrich Kraus);  
VerB 16.5.1696, 6r (Erbregelung nach dem Tod von Ulrich Kraus f. 4 Kinder I. Ehe und 5 Kinder II. Ehe);  
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BP 15.12.1717, 81r Quittung d Kinder I. u. II. Ehe und der Vormünder der drei Kinder der Caecilia mit Adam 
Jocher);  
Leitschuh II, 1971, 6, 174.  

 
Kraus, Fr. cler. Adalbert (Franz) (*29.9.1664 Deggendorf, † 3.5.1687), Benediktiner in Metten. 
Kraus war der Sohn des Ulrich Kraus, Weißbäcker und des Rats, und seiner Ehefrau Susanna, Tochter 
des Weißbäckers Georg Halser und seiner Ehefrau Rosina. Er absolvierte 1682 das Wilhelms-
Gymnasium in München und besuchte anschließend das Lyceum. Am 8.10.1684 legte er in Metten die 
Profess ab. –  
Nach Leitschuh sollte der Schüler in München ein am 1.9.1665 geborener Sohn des Georg Kraus, 
Söldner in Schaching, und seiner Ehefrau Walburga sein. Doch von diesen sind eben in der fraglichen 
Zeit 1664–1665 nur eine Maria (*24.3.1664) und eine Catharina (*16.9.1665) getauft, dann erst 
wieder von einem Georg Kraus und einer Maria ein Johannes (*1.9.1691), so dass die Angaben zu 
Franz nicht richtig sein können und es sich hierbei um den Sohn Franz (*29.9.1664) von > Ulrich und 
Susanna Kraus, den späteren Mettener Kleriker Adalbert (Taufname Franz) Kraus handelt. –  

TMatr 1664 Mf 74, 3/348; EMatr 1658, /212; 1683, /323; BMatr 1703, /15;  
Mittermüller 1856, 329; Fink 1926, 40; Leitschuh II, 1971, 6; Kaufmann, 2008 b, Vestigia, 148 (hier: *1665).  

 
Kraus, Johann Joachim (*9.12.1694 Deggendorf, † 9.12.1738 Fürstenfeld), Zisterzienser.  
Kraus absolvierte 1714 das Wilhelms-Gymnasium in München. Er war Zögling des Jesuitenkollegs St. 
Michael in München. Anschließend trat er in das Kloster der Zisterzienser in Fürstenfeld ein, wo er als 
P. Eugen wirkte. –  
Nach Leitschuh sollte es ein am 13.7.1697 geborener Sohn des Bäckers Hans Georg Kraus und seiner 
Ehefrau Maria Sabina sein. Am genannten Tag wurde ein Sohn Josef des Johann Georg Kraus und der 
Maria Sabina geboren. Die in dem Verzeichnis getroffene Zuordnung ist unzutreffend. –  
Johann Joachim – ein am Ort äußerst seltener Name – kam am 9.12.1694 zur Taufe, er war ein Sohn 
des Bäckers > Ulrich Kraus und seiner zweiten Ehefrau Caecilia. Dies wird erhärtet aus zwei 
Quittungen; Aussteller waren der Bäcker Hans Ulrich Kraus (*11.6.1675), ältester Sohn des Ulrich 
Kraus und der Susanna, 1717 für seine abwesenden Geschwister, darunter Frater Hans Joachim im 
Kloster zu Fürstenfeld, bzw. die Schwester Anna Maria Kauer 1735 für den Erhalt einer Erbsportion, 
die P. Eugen in Fürstenfeld ihr überlassen hatte. –  

TMatr 1697, 5/56; 1694, 4/621;  
BP 15.12.1717, 81r (Quittung des Hans Ulrich Kraus);  
BP 18.5.1735, 25r (Quittung für überlassene Erbsportion, von Schwester Anna Maria Kauer, geb. Kraus);  
Leitschuh II, 1971, 174; Putz 2003, 268.  

 
Kraus, Albert (*vor 1716, † 14.5.1781 Deggendorf), Bäckermeister. 
Albrecht Kraus, Bürgers- und Bäckerssohn, heiratete vor dem 18.2.1736 Maria Magdalena Schwertl, 
Witwe des Weißbäckers Georg Schwertl, geb. Vizdom, Tochter eines Müllers auf der Ganslmühl bei 
Landau, und erwarb so Haus Nr. 68 (Pfleggasse 6), seit alters eine Bäckerei. Die Ehe blieb kinderlos, 
die Ehefrau hatte aber drei Kinder mit in die Ehe gebracht. Witwer geworden ging Kraus um 1743/44 
eine zweite Ehe ein mit der ledigen Maria Clara Grill, Tochter des Schiffmeisters Franz Grill und 
seiner Ehefrau Maria Ursula. Sie brachte 800 fl  in die Ehe mit.  
Kraus war von 1767 bis 1779 siebenmal Stadtkammerer. Auf eine größere Baumaßnahme deutet die 
Inschrift IAK 1749, die im Türstock des Hauses eingemeißelt ist. Kraus starb lt. Beerdigungsmatrikel 
im Alter von 55 Jahren, was wohl wegen der I. Eheschließung eher 65 heißen müsste. In der 
Wasserkapelle findet sich der Grabstein für ihn und seine Ehefrau. –  
1766 übernahm die Bäckerei der Sohn Josef Kraus (*25.1.1746). –  

TMatr 1746, /910;  26/507;  
BP 24.5.1736, 21v (Quittung d. 3 Kinder v. Schwertl Gg. I. Ehe an Stiefeltern Kraus Albert u. M. Magdalena);  
BP 31.12.1741, 106r (Testament M. Magdalena Kraus, ehemals Schwertl);  
BP 13.3.1743, 17v (Heiratsbrief Kraus–Grill);  
BP 23.9.1766, 181r (Übergabe an Sohn Josef Kraus);  
Bauer 1894, 59; Zierer / Friedl 1937, 38.  
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Kraus, Hans (*um 1495/1498 Tirschenreuth, † 23.12.1572), um 1548–1557 Pfarrer. 
Lt. Visitationsprotokoll von 1559 studierte Kraus nach eigenen Angaben sechs Jahre in Leipzig (an 
der Universität ist er aber nicht nachgewiesen), wurde in Regensburg ordiniert, war bereits 36 Jahre 
Priester, war demnach um 1523 zum Priester geweiht worden, hatte zu Tirschenreuth die Primiz 
gehalten, war einige Zeit in Passau und seit 30 Jahren, also etwa seit 1529 in Deggendorf tätig, bis 
zum Verschwinden von Oswald Ruland 1545 offenbar nicht als Pfarrer, und jetzt nicht (mehr) in der 
Seelsorge, er übte aber die Funktion des (vom Kapitel gewählten) Dekans aus. 1548 war er Vikar  
gewesen, wie seine Teilnahme an einer Dekanatsversammlung in Pfelling zur Vorbereitung der 
Diözesansynode in Regensburg im November 1548 belegt (Hopfner). Frühestens seit diesem Jahr war 
Kraus Pfarrer in Deggendorf, nachdem sein Vorgänger heimlich verschwunden und schon 1546 kein 
Pfarrer, nur drei alte Benefiziaten in Deggendorf waren. 1557 wurde der Nachfolger > Gabriel 
Laubinger als Pfarrer bestellt, Kraus blieb jedoch am Ort tätig. Im Januar 1572 wurde Kraus Pfarrer 
von Pondorf a. d. Donau, er starb jedoch noch im selben Jahr. – Bei der Befragung 1559 gab er zu 
Heiligenverehrung und den sieben Sakramenten im Allgemeinen katholische Antworten. Er las in der 
Kirche zum Hl. Grab die Bauernbruderschaftsmesse. Dazu kamen Einnahmen aus seinem 
landwirtschaftlichen Betrieb. Wie der Mesner angab, hatte er mit seiner alten Köchin zehn Kinder, 
davon sechs Söhne. Er liebe wie der Prediger (> Balthasar Gäch) den Wein und führe ain ergerlichs 

leben, sonst aber halte er es mit den Sakramenten und dem Gottesdienst wie vor alter. – Angesichts 
der weit verbreiteten Konkubinate ist daraus noch keine lutherische Gesinnung abzuleiten. Kraus ließ 
sich aber zahlreiche Versäumnisse beim Halten der Gottesdienste, selbst an Festtagen, zuschulden 
kommen, wie dem Rapular von 1555/1556 des Stadtschreibers Hans Steuber zu entnehmen ist. 
Trauungen fielen aus, sogar den Kelch versteckte Kraus einmal. Querelen zwischen den Geistlichen 
am Ort waren an der Tagesordnung. Zusammen mit dem Benefiziaten (> Erasmus Höpfel) erhielt er 
eine Rüge wegen ärgerlichen Wandels. –  

RP 1555/56, nach 1.11., 13r, 62v (Herumlaufen in Narrenkappe, Kelch verstecken);  
Visitationsprotokolle 1559, Mai 1993, 249, 253, 254;  
Aichinger 1859, 170f.; Bauer 1894, 38; Mathes II, 1899, 278; Ries Bd. C/K/Q, 151; Hopfner 1979, 324; Keller 
1990, 109–111; Mai 1993, 249, 253, 254; Keller 1999, 32–46; Molitor 2003, 238; Behrendt 2006, 97, 170 m. 
Anm. 84; Wagner 2012, 224f.  

 
Kraus, Josef  (*10.4.1921 Deggendorf, † 26.6.2000 ebd.), Elektromeister, Kaufmann, Volksmusikant. 
Aus kleinen Anfängen, einem Kiosk, entwickelte Kraus das Elektrofachgeschäft Kraus am Michael-
Fischer-Platz. Neben der beruflichen Tätigkeit entfaltete Kraus zahlreiche Initiativen zur Pflege von 
Brauchtum und Volksmusik. Auf ihn gehen die Goaßkopfkirta auf dem Geißkopfgipfel sowie die 
jährliche Veranstaltung Boarisch gsunga - boarisch gspuit zurück, er war Gründungsmitglied der 
Geißkopfsänger und der Geißkopfmusikanten und förderte den volksmusikalischen Nachwuchs. 
Insgesamt produzierte er 14 Schallplatten. –  
Darüber hinaus nahm er sich der Restaurierung der Schachinger Kirche an. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg gründete er die Deggendorfer Eishockeymannschaft, organisierte die ersten Altherren-
Schirennen für Geschäftsleute, war Segelflieger und Handballschiedsrichter. –  

Kuchler Erinnerungen, 62f. (mit Bild). 
 
Krause, Heinz (um 1945), Konzertsänger. 
Krause, Berliner Konzertsänger und Stimmbildner, hatte es nach dem Ende des II. Weltkrieges nach 
Deggendorf verschlagen. Von ihm ging die Initiative zur Gründung des Deggendorfer Kulturvereins 
aus. Er hatte seit 1946 zu Konzerten in das „Haus Geyersberg“ eingeladen, die er anfangs zusammen 
mit Alfred Nothaas, Musiklehrer an der Deggendorfer Oberrealschule, gestaltete. –  

Behrendt 2010, 87.  
 
Familie Krauth 
Vermutlich vor oder kurz nach dem 25.8.1721 hatte Franz Michael Krautt, Kammerdiener und 
Apotheker beim Kloster zu Ranshofen bei Braunau, Maria Franzisca Carl (*23.8.1694), Tochter von 
Johann Georg Carl und Anna, nun Stieftochter des Kammerers und Weingastgebs Johann Andre 
Perthold († 23.4.1730), geheiratet; dieser hatte gemäß Ratsprotokolle 1721 für die Aussteuer der 
Stieftochter 150 fl Darlehen aufgenommen. Mit der Schwiegermutter, geb. Schwaiger, dann Witwe 
von Joh. Georg Carl, jetzt Witwe Pertold († 13.4.1742), hatte Krauth 1731 Auseinandersetzungen um 
einen Zehent, der der Carlischen Tochter zustand; zu einer Einigung kam es 1740. Aufgrund dieser 
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Verbindung zu Deggendorf wurde Franz Michael Krauth am 16.8.1745 in Deggendorf ansässig und 
als Handelsmann aufgenommen. Vom 15.10.1750 bis zum 14.2.1781 war er im Besitz von Nr. 319 
(Schulgasse 2, Färbergraben 2). Die Tochter Franziska führte wohl eine Zeitlang die Apotheke in 
Ranshofen und zog später nach Deggendorf († 8.10.1780 Deggendorf, 63 J.).  
Franz Anton (Johann Adam) Krauth (I) (* um 1733 Ranshofen, † 9.8.1786, 51 J.), Kramhändler, 
Sohn des Franz Michael Krauth aus Ranshofen, heiratete am 28.6.1772 Maria Anna Sartor, 
Warenbeschauerstochter. Im selben Jahr wurde er aufgenommen. Er hatte 1771 von der 
Stiftsverwaltung um 1.325 fl auf der Gant das Haus Nr. 40 (Pfleggasse 7) des Jakob Altersberger 
erworben. Nach seinem Tod heiratete seine Witwe am 29.10.1786 den Johann Koller, gewesener 
Kammerdiener eines Bischofs. Wieder Witwe geworden, übergab sie am 20.10.1803 das Haus um 
6.650 fl an den Sohn aus erster Ehe Franz (Josef) Anton Krauth (II) (*20.12.1773, † 5.7.1842, 69 
J.). Dieser verkaufte es am 8.8.1816 an den Handelsmann Bartholomäus Crusilla und erwarb dafür am 
1.4.1816 Nr. 178 (Bahnhofstraße 1). Anton Krauth hatte am 21.11.1803 die Gastwirtstochter 
Katharina Höfl (*1775, † 5.5.1820) geheiratet. Zahlreiche Kinder starben im Kindesalter. Am 
21.8.1820 ging er eine neue Ehe ein mit der Bäckerstochter Anna Heigl (*1798, † 22.6.1825).  
Am 30.12.1835 übernahm der Sohn Anton Krauth (II) (*24.9.1804, † 18.12.1862) um 2.300 fl das 
Handelsrecht, das Stadtschreiber Anton Aschenbrenner zedierte. Zugleich kaufte er am 23.11.1835 das 
Haus Nr. 209 (Oberer Stadtplatz 13), das am 3.3.1859 wieder veräußert wurde, sowie als Privatier am 
20.7.1858 Haus Nr. 435 (Pferdemarkt 4).  
Der Gemischtwarenladen blieb zunächst weiterhin im Rathaus mit einer Ladenfläche von 27 
Quadratmeter und zog 1843 ins heutige Haupthaus um.  
1861 wurde Eigentümer von Nr. 178 der Kaufmann Johann Nepomuk Thaddäus Krauth 
(*20.7.1812), Sohn des Franz Anton Krauth und dessen erster Ehefrau Katharina Höfl. 1871 kam dazu 
das Haus davor, Nr. 177 (Bahnhofstraße 1), vorübergehend (1867–1868) auch jenseits des Rathauses 
Nr. 37 (Pfleggasse 1), das er von dem Buchbinder Josef Pustet erworben hatte, wo jedoch wohl keine 
Erweiterungen möglich wurden. Johann Nepomuk Krauth, der seit dem 4.9.1842 mit Josepha 
Aschenbrenner (*19.12.1820, † 21.12.1852) verheiratet gewesen war, schloss am 20.4.1853 eine 
zweite Ehe mit Sophia Pustet (*30.6.1830), einer Tochter des Buchbinders Vinzenz Pustet. Krauth war 
Mitglied des am 24.4.1858 gegründeten fünfköpfigen Eisenbahnkomitees, 1861 Mitinitiator der > 
Deggendorf-Plattlinger Eisenbahn Aktiengesellschaft, die sich für den Bau der Eisenbahn von 
Plattling nach Deggendorf (Krautbahn) einsetzte und sie vom Februar 1865 bis zum Februar 1866 
errichtete.  
1880 ging Nr. 178 an den Sohn II. Ehe Kaufmann Anton Krauth (III) (*23.4.1856, † 8.10.1916) und 
Ehefrau Maria, geb. Hochreiner (*13.7.1859), über, die am 26.1.1880 geheiratet hatten, ebenso am 
8.6.1893 Nr. 177 (Bahnhofstraße 1), am 27.9.1913 das neu erbaute Haus Nr. 248 1/6 (Dr. 
Pfahlerstraße 3). Anton Krauth war langjähriger Magistratsrat und Kirchenrat und seit 1911 k. b. 
Hoflieferant.  
Wiederum der Sohn Anton Krauth (IV) erwarb am 14.8.1926 Haus Nr. 180 (Bahnhofstraße 5), 
zusammen mit Ehefrau Maria.  
Ab 1934 spezialisierte sich das Unternehmen auf den Textilhandel. Nachdem 1945 eine Fliegerbombe 
eingeschlagen war, musste das Geschäft für vier Jahre in das spätere Café Wiedemann umziehen.  
Walter und Rudolf Krauth mit ihren Ehefrauen, in der sechsten Generation die Geschäftsführer, 
ließen 1953 größere Umbauten vornehmen. 1985 erfolgte die Übergabe an die Cousins Wolfgang und 
Hermann Krauth. 1999 wurde im Nachbarhaus am Luitpoldplatz das Angebot für Damen erweitert. 
Seit 2017 bzw. 2021 führen das Unternehmen die Schwestern Antonia und Franziska Krauth, 
Töchter von Wolfgang und Elisabeth Krauth. 2019 und 2020 wurde die Verkaufsfläche von 1.000 auf 
1.600 Quadratmeter erweitert. –  

EMatr 1772, Mf 500, 1/98 (Franz Kraut–M. Anna Sartor); EMatr 29.10.1786, 2/10 (Koller Joh. Bapt.–Krauth 
M. Anna); 21.11.1803, 2/170 (Franz Anton Kraut–Katharina Höfl); 21.9.1820, 3/78 (Anton Krauth–Anna 
Heigl); 28.4.1836, 4/50 (Anton Kraut–Katharina Bernauer); 4.9.1842, 4/90 (Joh. Nep. Krauth–Josepha 
Aschenbrenner); 20.4.1853, 4/156 (Joh. Nep. Krauth–Sophia Pustet); 26.1.1880, 5/103 (Anton Krauth–
Hochreiner Maria);  
RP 25.8.1721, 61r (Darlehen Perthold zur Aussteuer der Stieftochter Carl M. Franziska); 30.12.1835/36, 31 
(Bestätigung der Übernahme des Handelsrechts durch Anton Krauth, Handelsmannssohn, das Stadtschreiber 
Anton Aschenbrenner zediert hat); 10.5.1731, 15v (Auseinandersetzung um Zehent i Winkling, 
Schwiegermutter Witwe Pertolt und Carlische Tochter); 16.8.1745, 86r (Aufnahme Franz Michael Krauth); 
11.12.1771, 78v (Aufnahme Franz Kraut);  
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BP 23.7.1740, 94v–99v (Kaufskontrakt u. Cession betr. den sog. Carlischen Zehent (p 1100 fl) mit 
Schwiegermutter M. Anna Pertolt);  
BP 10.4.1742, 10r (Testament M. Anna Pertolt; Erben: Pertolt Franz Josef, Sohn von Wilhelm Roman, u. die 
Tochter (Franziska) der Maria Franziska Kraut in Ranshofen);  
BP 15.10.1750, 231r (Revers, Versprechen, dem Apotheker und den Badern keine Konkurrenz zu machen);  
BP 1.10.1765, 85r (Übergab / Schenkung d. sog. Carlischen und Perchtoltischen Zehent an Sohn Franz Johann 
Adam Krauth);  
BP 14.2.1772, 33r (Heiratsbrief Krauth–Sutor);  
BP 21.10.1786, 142v (Vertrag nach Tod des Witwers Franz Johann Krauth m. Sohn Franz Anton 12 J.);  
DDo Nr. 234 vom 10.10.1916, 2. Bl., 4 (2 Todesanzeigen Anton Krauth);  
Zierer / Friedl 1937, 18, 19, 105f., 106f., 108f., 125, 142, 182, 245; Kandler 1976, 113; Keller, 1990, 198; 
Rückschloß 1995, 206f.  
 

Arbinger, Michaela, Seit 252 Jahren in Mode. 1771 gegründet: Die Firma Krauth ist das älteste Unternehmen der 
Stadt, in: DZ vom 27.5.2023, 22.  

 
Krauth, Romuald (Karl Borromäus) (*27.12.1860 Deggendorf, † 21.2.1884 Metten), Laienbruder 
in Metten. 
Der Sohn des Kaufmanns > Johann Nepomuk Krauth und seiner Ehefrau Sophia, geb. Pustet, 
Wirtstochter, musste die Gymnasialstudien wegen Kränklichkeit verfrüht abbrechen und arbeitete 
zunächst im Geschäft das Vaters mit. 1883 wurde er eingekleidet und war als Gehilfe in Sakristei, 
Bibliothek und Refektorium beschäftigt. Auf dem Sterbebett legte er zwei Stunden vor dem Tod die 
Profess ab. –  

TMatr 1860, Mf 340, /268; Fink 1926, 88; Kaufmann 2008, Memento, 113; Kaufmann 2008, Vestigia, 114.  
 
Kremser, Ferdinand (Eggenfelden?, † vor 5.4.1716), Apotheker.  
Kremser war zunächst > Apotheker in Eggenfelden. Um 1695 sollte er im Tausch eine Apotheke in 
Eggenfelden von einem unzuverlässigen Apotheker wegen des dortigen fortwährenden 
Medikamentenmangels übernehmen; der Tausch kam jedoch nicht zustande. (Haushofer, Tamme)  
In Eggenfelden waren die Kinder Josef Kajetan (*7.8.1692), Anna Barbara (*28.10.1694) und Joseph 
Ferdinand (*17.1.1696) geboren worden. Die Mutter hieß Maria Anna; sie starb am 16.3.1696..  
1698 wurde Kremser als Bürger und Apotheker in Deggendorf aufgenommen. Am 29.4.1697 hatte er 
in II. Ehe die ledige Ursula Scherr, Tochter des Schiffsmeisters Philipp Scherr von Straubing, 
geheiratet, die zusammen mit ihrem Bräutigam am 27.3.1697 von der Witwe Rosina des bisherigen 
Apothekers > Unterrichter um 4.000 fl die Apotheke Haus Nr. 173 (Luitpoldplatz 8) gekauft hatte. 
2.000 fl hatte die Schwiegermutter Clara Scherr dazu bar bereit gestellt. Noch 1713 und 1714 musste 
aber die Witwe Unterrichter wegen offener Zahlung von größeren Teilen des Kaufpreises und Zinsen 
klagen. 1714 führte Kremser seinerseits Klage gegen den Stadtschreiber Sturm, der von 1701, 1702 
und 1713 Medikamente noch nicht bezahlt hatte. –  
Kremser war offenbar ein uneinsichtiger Mensch. Als 1705 dem Apotheker und den drei Badern im 
Beisein der Prokuratoren eine kurfürstl. Verordnung betreffend die Ausgabe der Medikamente bekannt 
gemacht wurde, verhielt er sich ungebührlich, schrie herum, es seien die mehreren des Rats ihme 

passioniert (voreingenommen), zahlte eine Strafe nicht und lief einfach davon. Noch im selben Jahr 
1705 kündigte ihm der Rat das Bürgerrecht auf und wies ihn aus.  
Beim Tod der Ursula Kremser († 1.2.1704) waren vier Kinder vorhanden: Josef Ferdinand (7 J.), die 
Zwillinge Georg Rupert und Franz Michael (im 6. J.) und Anna Eva (im 3. J.).  
Nach Beschwerden des Stadtarztes > Johann Anton von Thavon sollte Kremser 1708 seine Apotheke 
in Nr. 173 (Luitpoldplatz 8) verkaufen. Als er das nicht tat, wurde 1708 aus München als Apotheker > 
Johann Georg Genzinger in Deggendorf aufgenommen. Eine Zeitlang müssen beide Apotheken 
nebeneinander bestanden haben. Aber aufgrund der geschilderten Verhältnisse (nach Thavons 
Darstellung) dürfte Kremser geschäftlich am Ende gewesen sein. Er kam auf die Gant. 1716 
verkauften die Vormünder der Kinder des verstorbenen Kremser die Vorräte und Materialien der 
Apotheke an > Johann Georg Genzinger.  
Kammerer Georg Prellinger war Vormund über Kremsers Töchterl aus I. Ehe; 1714 beantragte er die 
Entlassung aus der Vormundschaft, weil er dazu noch nie etwas in Händen gehabt habe. Genzinger 
wurde Vormund von den Kindern und erwarb 1716 das Haus samt dem Apothekeninventar. 1717 
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verkaufte Genzinger Nr. 173 an einen Bäcker. Seine eigene Apotheke war in Haus Nr. 205 (Oberer 
Stadtplatz 5) eingerichtet worden. –  
1718 wurde im Rat eine Verkürzung der Lehrzeit der beiden Söhne bei den Schneidern Niklas Man 
und Joseph Limpöck verhandelt. Michael Kremser verheiratete sich als Apothekergehilfe 1725 nach 
Achdorf bei Landshut. –  

TMatr Eggenfelden 1692, 1694, 1696, /157.168.175; BMatr Eggenfelden 1696, /50;  
EMatr 1697, Mf 492, 18/478; BMatr 1704, /19;  
StKR 1698, 4v (Aufnahme); StKR 1726, 5 (Nachsteuer Michael Kremser);  
RP 16.10.1705, 139v (Eklat im Rat); 11.12.1705 (Entzug des Bürgerrechts); RP 23.1.1713, 31v und 9.3.1714, 
24v, 25r (Klagen der Witwe Unterrichter wegen ausstehender Schulden); 2.3. und 23.3.1714, 19r, 31v und 
weitere Termine (Prellinger als Vormund); 12.8.1718, 76v (Lehrzeit der Söhne als Schneider);  
BP 27.3.1697, 16v (Hauskauf); 20.8.1716, 57r (Verkauf der Apothekenvorräte an Genzinger);  
VerB 14.7.1706, 97v (Erbvertrag nach Tod der Ursula Kremser mit deren Mutter); 28.8.1716, 116v (Vergleich 
nach Tod des Ferdinand Kremser);  
Zierer / Friedl 1937, 102; Keller 1994, 91, 99f.; Haushofer 1980, 95; Tamme 2009, 87.  

 
Kreßlinger, Stephan († kurz nach 4.4.1643 Deggendorf), Stadtschreiber. 
Kreßlinger war seit wenigstens 1616 Stadtschreiber (1616 Taufpate) und 1622 gemeiner Landschaft in 

Bayern Aufschlagseinnehmer, auch Verwalter oder Klosterrichter bei mehreren Klöstern. Er war 
vermutlich der Sohn des Stephan Kreßlinger (†1586), Lastengegenschreiber in Landshut, zuvor 
Schreiber bei Gerichten und Städten, 1580–1586 Gerichtsschreiber in Hals. Der ältesten erhaltenen 
Stadtkammerrechnung vom Jahre 1618 ist die Besoldung zu entnehmen: 50 fl Grundbesoldung, für 
Käse und Obst 1 fl, 3 ß und für Holz 12 fl und 4 ß. –  
Kreßlinger war drei- oder viermal verheiratet. Am 3.2.1617 war Anna Kräßlingerin Stattschreiberin 
Taufpatin; sie dürfte die I. Ehefrau gewesen sein. Am 26.9.1623 war seine Frau Rosina Taufpatin 
(TMatr Mf 21, 1/370). Auf einer von Kreßlinger gestifteten Glocke (s.u.) sind 1641 als weitere 
Ehefrauen Johanna Aichinger und Maria Schwaiger genannt. 1630 hob Stephan Kreßlinger den 
jüngsten Sohn des Ratsherrn > Wolfgang Jobst (II) (* um 1589, † 1.7.1658), Johann Ludwig Jobst 
(*18.6.1630), aus der Taufe, der später Hofarzt in München und Leibarzt in Salzburg wurde. Die dritte 
oder vierte Ehefrau Maria Schwaiger war vermutlich die Witwe des Wolf Schwaiger († zw. 
26.10.1633 und 22.5.1634). Dies könnte eine Notiz in der Kirchenrechnung 1642 zu transportierten 
Darlehen belegen. Bei der Erbregelung 1643 waren aus erster Ehe die Kinder Wilhelm (*um 1611,) 
und Helena (*vor 1627) vorhanden. Der Sohn Wilhelm Kreßlinger († vor 1686), schlug eine Laufbahn 
als kurfürstlicher Beamter ein. Helena war verheiratet mit Michael Todtfaller, Innern Rats zu Erding. 
Ein anderer Sohn, J. A. Kreßlinger, war 1700 an der Pflege in Viechtach beschäftigt (Bauer 1894). – 
Vermutlich war eine Nichte von Kreßlinger verheiratet mit dem Gerichtsschreiber Georg Seepaintner 
von Natternberg (1638–1665), der 1633–1638 in Landshut Regierungskanzlist und Gerichtsschreiber 
war. 1688 oder früher erbte die Witwe Walburga des Seepaintner von ihrer Base (Tante?) Frau 
Kreßlinger das Haus Nr. 205 und verkaufte es am 16.11.1688. –  
Kreßlingers Amtszeit fiel in die Zeit des 30-jährigen Krieges. Aus seiner Feder stammt ein Bericht 
über die Ereignisse in Deggendorf während der schwedischen Besetzung im Jahre 1633. Kreßlinger 
selbst wurde dabei zusammen mit drei Kammerern, darunter Vinzenz Carl (I) († vor 12.1.1665), als 
Geisel über Straßkirchen nach Straubing verschleppt und konnte erst nach fünf Tagen die Freiheit 
wieder erlangen; auf dem Weg zurück wurden sie erneut von schwedischen Reitern überfallen. 
Außerdem hat er einen Bericht über die Einweihung des Kapuzinerklosters 1629 hinterlassen. –  
Als 1634 das große Sterben (Keller) die Bevölkerung schrumpfen hatte lassen, konnte Kreßlinger 
manchen günstigen Hauserwerb tätigen und kam zu ansehnlichem Grundbesitz. Vermutlich hatte er 
sich 1634 nach Passau geflüchtet. (Keller) Angeblich besaß er vier Häuser, eine Mühle und noch 
verschiedene Grundstücke. Sicher in seinem Besitz waren 1616 das Haus 205 (Oberer Stadtplatz 5) 
und das Nachbarhaus Nr. 206 (Oberer Stadtplatz 7). Der Besitz von Häusern in Wasserburg deutet auf 
dortige Verwandtschaft, vielleicht auf Herkunft von dort. –  
1641 wurden im vergrößerten Turm der > Geiersbergkirche zwei Glocken des Straubinger 
Glockengießers Georg Deigner († 25.8.1647 Straubing) zu 8 Ztr. 15 Pfd. aufgehängt; die größere mit 
74 cm Durchmesser nennt in einer Umschrift Kreßlinger mit seinen beiden Ehefrauen, Johanna 
Aichinger und Maria Schwaiger. Dazu hatte Stadtschreiber Kreßlinger eine Stiftung von 200 fl 
gemacht, so dass die Verwalter nur noch 109 fl 9 kr bezahlen mussten. –  
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Die Ratifizierung der Kirchenrechnung 1642, lt. Notiz auf der Titelseite am 4.4.1643 erfolgt, 
unterschrieb Kreßlinger noch, die Fertigstellung der Reinschrift wenig später (ohne Datum) geschah 
durch den Nachfolger Adam Perckmann († vor 1662). Nach Bauer ist auf dem Grabstein als Todestag 
26.3.1643 angegeben. 1644 wurden aufgrund einer Spende von Kresslinger sel. 600 Roggenlaibe an 
Arme ausgegeben. In der Kirchenrechnung von 1650, die letzte erhaltene davor stammt von 1644, 
wird erstmals ein Jahrtag für Stephan Kreßlinger verzeichnet. Der Jahrtag wurde wenigstens bis 1693 
gehalten. –  
Nach einem Mirakelbuch von 1632 vom Bogenberg, hg. von dem Oberaltaicher Abt Veit Höser 
(1577–1634, 1614 Abt), verlobte die Ehefrau von Stephan Kreßlinger 1627/28 die Tochter Helena zur 
Lieben Frau vom Bogenberg sowie nach Passau Mariahilf und Altötting, als sie sich in der Christnacht 
1627 durch einen Pulverbrand an Gesicht, Hals und Händen schwer verletzt hatte. Mit einem eigenen 
Schreiben bezeugten dies zwei Kapuziner, Johann Sedlmayr, Churf. Pflegsverwalter, und Hans 
Krieger des Innern Rats. –  

TMatr 28.3.1616, 1/175 (Pate); 3.2.1617 Mf 12, 1/193; 26.9.1623 TMatr Mf 21, 1/370;  
B 5: Gerichts- Polizey- u. Taxordnung, 163r–164r (Bericht zur Einweihung des Kapuzinerklosters 1629);  
StKR 1618, 11r; 1643, 27v (Erben erhalten Zinsen);   
VerB 18.5.1643, 32v;  
KiR 1642, 1r und 67v (Notiz vom Tod Kreßlingers), 25r (Spende für Glocken); 1642, 4r mit 1641, 3v 
(Darlehen); 1644, 24r (Brotspende); 1650, 33v (Jahrtag); 1693, 51r;  
Höser 1632, Nr. 15; Schreiner [1845], fol. 224; Bauer 1894, 46ff. (Wiedergabe des Berichts von Kreßlinger zu 
1633), 53, 56, 63, 133; Oberschmid 1900, 54f.; Ferchl 310, 540 (hier Todesdatum 26.3.1643), 694; Zierer 
1925, 6; Zierer / Friedl 1937, 122f., 123f.; Kreßlinger [1633] 1991; Molitor 1994, 57; Keller 1995, 101f., 109–
111; Behrendt 2001, Wäckinger, 131; Molitor in Molitor 2003, 246; Neueder 2004, 157; Wagner 2020, 55, 61, 
82, 194, 226.   

 
[Höser, Veit,] Gnaden und Wunderzeichen Auß Hundert und Fünffzehen außerlesen so der Allmächtige Gott 

auff unser lieben Frawen Berg zu Bogen in dem Churfürstenthumb Nidern Bayrn gelegen durch Intercession 
und Vorrbitt der allerseeligisten Himmelkönigin Mariae, allermeist von Anno 1617 hero gewürckt und allda 
angezeyet worden. […]. Durch den Ehrwürdigen in Gott Vatter und Herrn Vitum, Abbten deß Closters 
Obernaltaich in Truck verfertigt. Straubing 1632.   

 
Darin Nr. 15 (keine Paginierung): 
Als an der H. Christnacht Anno Domini, 1627., die Tugentsame Jungkfraw Helena Kreßlingerin ein Tochter deß 
Ehrenvesten und Wollfürnemmen Stephan Kreßlingers / Stattschreibers und Nidermünsterischen Probstrichters 
zu Deggendorff durch einen unverhofften Unglicksfal durch das Pulver under dem Angesicht Halß und beeden 
Händen dermassen verbrent worden das Menniglich vermeint, sie müeß gleich bald darauff dessen sterben, hat 
sie ihr Mutter mit einer Kirchfarth, H. Meß und wächsern Opffer zu unser Lieben Frawen nach Alten Oeting, 
Bogenberg und unser Frawen Hilf nach Passaw versprochen, darauff sie Augenscheinlich und ganz unverhofft in 
kurtzer Zeit ohne sondern Mackl jhres Gesichts widerumb besser worden unnd zu voriger Gesundtheit kommen 
massen dann beede die Mutter und Tochter selbsten solche drey Kirchfarthen Meß unnd Opffer auß´gericht auch 
jedes Orths angezeigt und einzuschreiben gebetten. Zu solchem unverhofftem Pulverbrand sein / 
Alsbalden vil Persohnen kommen und solches wie auch die hernach baldt darauff erfolgte Gesundtheit selbsten 
gesehen! Darbey sonderlich unnd vilfeltig gewest Reu. P. Anselmus Prediger und F. Damasus Clericus, beede 
deß H. Francisci Capuciner Ordens Herr Johann Sedlmayr Chur Frl: Pflegsverwalter ec. Hannß Krieger deß 
Innern Raths allda inn massen sie sich mit aigner Hand in dem von offtermelten Junckfrawen Vattern hieher 
gethonem schreiben als gezeugen underzeichnet unnd bekreffigt. Gott und Mariae sey immerwerendes Lob. 
Amen. 
 
Kreßlinger, Wilhelm (*um 1611, † vor 1686 Deggendorf), Propstrichter, Mautamtsverwalter. 
Der Sohn des Stadtschreibers > Stephan Kreßlinger wurde am 26.11.1627 an der Universität 
Ingolstadt als Student der Philosophie immatrikuliert und praktizierte nach Abschluss des 
Jurastudiums bei Gerichten in Bayern und in Österreich. In Deggendorf war er um 1629 Propstrichter. 
1636–1642 hatte er das Amt des Mautverwalters inne, da der Mautner > Hans Bartholomäus Schäffer 
zugleich Regimentsrat in Amberg und daher häufig abwesend war. 1643–1652 war Kreßlinger als 
Mautner in Linden bei Viechtach tätig. 1652–1653 Pflegskommissär in Viechtach, versah er hier 
1653–1666 (lt. StR 1646 schon 1646) das Amt des Pflegers und war zugleich Rat. 1666 seines Amtes 
enthoben, blieb er Rat und erhielt 1667 die Aussicht auf ein anderes Amt. Er verzog nach Deggendorf, 
wo er Besitz hatte. Die Steuerbücher von 1646 an weisen ihn als Eigentümer von Nr. 206 (Oberer 
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Stadtplatz 7) aus. 1644 ging es um 400 fl Nachsteuer auf 8.000 fl Vermögen, die er – trotz Wegzug –
nicht zahlen musste, weil er seine Liegenschaften unverändert in der Stadt beließ.  
Verheiratet war Kreßlinger mit einer Tochter (Maria?) des Stephan Höck, Hofkammerrat mit 43 
Dienstjahren. (Ferchl) Ein Paulus Kreßlinger (Sohn?) erscheint 1656 und 1672 als Gerichtsprokurator 
in Dingolfing. (Ferchl) 1673 schrieb er, er sei schon in die 40 Jahre gewester Beamter, und erhielt für 
seinen ältesten Sohn > Johann Wilhelm Kreßlinger Exspektanz auf das Landrichteramt Regen, das 
dieser dann 1675–1708 innehatte, während er selbst noch 1675 ohne Dienst in Deggendorf lebte. Seine 
anderen beiden Söhne studierten ebenfalls in Ingolstadt, seit 17.11.1668 Johann Wolfgang Kreßlinger 
Philosophie, später Leutnant zu Pferd im Graf Arch’schen (Arco’schen) Regiment, und seit 
31.10.1673 Johann Georg Kreßlinger Jura (1688 cand. j.u., † 1704 Straubing); sie kamen 1686 in 
Besitz eines Hauses ihres Vaters in Deggendorf sowie weiterer Anwesen in Pernedt und Wasserburg.  
Kreßlinger hatte zunächst ein Haus mit zwei Mietwohnungen im Vierten Viertel in der Stadt in seinem 
Besitz. Später kamen dazu ein Tagwerk Wismath und zwei Häuser mit Garten, eines auf dem Graben 
vor dem Kramtor, das er von Familie Haller gekauft hatte, sowie eines auf der Propstei, wofür 1654 an 
Steuern 6 fl 15 kr anfielen. Doch hatte er seit 1654 beim obern Chorbrunnen in der Stadt (südlich des 
Rathauses etwa in Höhe Kram- und Heroldsgasse) einen öffentlichen Fischkalter (Behälter zur 
Frischhaltung lebender Fische) zur Verfügung gestellt und dafür mit seiner Ehefrau auf Lebenszeit 
Steuerfreiheit für seine zahlreichen Liegenschaften in Deggendorf erhalten. Erste Verhandlungen mit 
Kreßlinger wegen der Steine für einen Brunnen waren schon 1651 erfolgt. (VP 1651) Beispielsweise 
erhielten 1650 der Schöfmann Thomas Huber und der Maurer und Branntweinbrenner Georg Stöckl 
die Erlaubnis, während der Fastenzeit Fische aus Böhmen einzuführen und in dem oberen 
Chorbrunnen frisch zu halten, wenn sie sie in der Stadt billig verkaufen würden. Die Steuerfreiheit war 
begrenzt auf Kreßlingers und seiner Frau Lebenszeit und geknüpft an die Bedingung, dass sie ihr Haus 
in der Stadt nicht veräußerten. –  

VP 4.2.1650, 9v (Genehmigung für zwei Bürger zur Nutzung des Fischkalters); 7.12.1651, 113r 
(Verhandlungen über Brunnen);  
StR 1646, 42r (Haus im vierten Viertel in der Stadt, zwei Inleith) (bis 1680 keine Änderungen); 1654, 40r 
(erstmals die Steuerbefreiung, Betrag 6 fl 15 kr); 1661, 51v, 52r; 1681, 38r; 1685, 36v (erste greifbare 
Rechnung, in der die Erben für das Haus in der Stadt steuern);  
StKR 1644, 4v (Nachsteuerregelung);  
Matr. Univ. Ingolstadt II.1, 507; II.2, 949, 1011; Ferchl 134, 540, 1176f., 1169f., 817; Behrendt 2006, 107 m. 
Anm. 163; Wagner 2015, 96, Anm. 133.  

 
Kreßlinger, Johann Wilhelm (*28.1.1645 Deggendorf, † 25.6.1708), 1675–1708 Landrichter in 
Regen. 
Der älteste Sohn des Deggendorfer Propstrichters und Mautamtverwalters > Wilhelm Kreßlinger und 
seiner Ehefrau Maria wurde am 2.11.1663 an der Universität Ingolstadt als Student der Physik  
immatrikuliert. Nach Vollendung des Studiums 1668 praktizierte er zwei Jahre in Landshut. Er erhielt 
das Landrichteramt von Regen aufgrund einer Exspektanz, die sein Vater für ihn erlangt hatte. 1704 
erhielt er den Ratstitel. Kurz vor seinem Tod, am 12.6.1708, trat er sein Amt an seinen künftigen 
Schwiegersohn Franz Karl Ignaz Deffenreiter, j.u. lic., ab. 
StR 1702 weist den Landrichter von Regen als Eigentümer von Nr. 206 (Oberer Stadtplatz 7) aus. 
Seine Ehefrau, > M. Barbara Gräßlin, geb. von Gamba (Gangbach?) (*um 1651, † 8./10.9.1741), lebte 
als Witwe wohl in Deggendorf, wo ein Grabstein um den alten Kirchhof an sie erinnert. Sie wurde 90 
Jahre alt. Ein weiterer Grabstein findet sich in der Stadtpfarrkirche für die Tochter > Maria Theresia 
Viktoria Kreßlinger (Greßling). 
Die Tochter Maria Maximiliana (Franziska) (*31.10.1683, † 9.8.1770 als Seniorin) legte am 15.7.1710 
bei den Benediktinerinnen in Niedernburg b. Passau die Profess ab, sie wurde Apothekerin. Ihre 
Schwester Anna (Benedikta) († 25.11.1762) war Nonne in Chiemsee. (Krick)  

TMatr Degg 1645 Mf 46, 2/382 (Taufpate: Christian Fischer, Praefectus in Gosserstorf, seit 1640 hier 
Bräuverwalter, Schwiegersohn von dem Vorgänger seines Vaters Wilhelm Kreßlinger, Wolf Niedermair, als 
Pfleger in Linden);  
TMatr 1645, 2/382; BMatr 1741 Mf 627, 26/237; 
Matr. Univ. Ingolstadt II.2, 897; Bauer 1894, 57, 60; Ferchl 817, 1176; Krick 1923, 216; Keller 1995, 101f., 
109–111.   
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Greßling (Kreßlinger), Maria Theresia Viktoria (*Regen?, † 24.8.1770 Deggendorf, 75 J.), 
Landrichterstochter, Stifterin. 
Die Tochter des > Johann Wilhelm Kreßlinger, Landrichter in Regen, blieb unverheiratet und lebte 
lange Jahre nach dem Tod ihres Vaters, wohl mit ihrer Mutter, in Deggendorf, wo ihr Großvater 
Propstrichter und Mautamtverwalter gewesen und Grundstücke von ihrem Urgroßvater her, dem 
Stadtschreiber Stephan Kreßlinger, im Besitz der Familie waren.  
Am 17.9.1743 – zwei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter – verkaufte sie das Haus Nr. 206 (Oberer 
Stadtplatz 7) um 1.000 fl an das Kloster Gotteszell, behielt sich aber ein lebenslängliches Wohnrecht 
darin vor. Das Kloster veräußerte das Haus im Jahre 1798. –  
Von um 1745 bis 1755 war sie Taufpatin bei sechs Kindern des Chorregenten > Mathäus Koller.  
Aus ihrer Verlassenschaft flossen dem Kloster Gotteszell für zwei Messen, zu lesen jeweils am 
Barbaratage, dem Namenstag ihrer Mutter, 500 fl in Form eines Landschaftsschuldbriefes zu. 
Der Kirche auf dem Geiersberg vermachte sie eine Schnur mit feinen orientalischen Perlen, zwei 
silberne Handleuchter und weitere Pretiosen. Lt. Schreiner fundierte sie mit 1.000 fl vier Quatember- 
und sechs andere hl. Messen. Der Aufstellung in der Kirchenrechnung 1799 nach beliefen sich ihre 
Messstiftungen für die Pfarrkirche auf insgesamt 1.950 fl. An sie erinnert ein Grabstein (Schreiner). –  

BMatr 1770 /446;  
KiR 1799, 10v, 11v, 12r, 12v;  
KiR Gei 1771, 14v, 23v; 1789, 22r (Inventarium). 
Schreiner [1845], fol. 217, 228 (liest Fresling); Bauer 1894, 60 (Grabstein der Mutter Barbara Gräßlin); Eberl 
1935, 127; Zierer / Friedl 1937, 123; Zierer 1925, 18; Wagner 2020, 85.  

 
Kreuzbauer, Katharina (1828), Lehrerswitwe. 
Um 1825 gab Kreuzbauer in der Industrieschule Mädchen Unterricht in Nähen, Stricken, Sticken u.ä. 
Sie betätigte sich außerdem als Diskantistin auf dem Chor. Dabei lag sie immer wieder im Streit mit 
Chorregenten und Choralisten wegen ihrer Bezahlung; ihre Tochter setzte das fort. Zahlreiche 
einschlägige Erwähnungen finden sich in den Pfarr- und Stadtakten. Der Rat genehmigte ihr 1819/20 
eine Gehaltszulage als Diskantistin in Höhe von 24 fl, die zuvor ihre verstorbene Vorgängerin Rosina 
Trindorfer erhalten hatte. 1824/25 lehnte man einen Alimentationsbeitrag ab, weil ihre Tochter als 
Diskantistin 100 fl erhalte, sie selbst als Industrielehrerin 40 fl beziehe und sich außerdem durch 
Handarbeiten sicher noch 200 fl verdienen könne. Wenige Monate später allerdings genehmigte man 
ihr als Lehrerwitwe einen Unterhaltsbeitrag für ihre vier minderjährigen Kinder in Höhe von jeweils 8 
fl. 1828 erwarb Kreuzbauer das Haus Nr. 93 (Arachauergasse 16), das bis 1848 in ihrem Besitz war. –  

RP 1817/20, 18; 1824/25, 11f, 49f. 
PfaDegg Karton Organist Chorregent Kantor 195/5 Kantor Bewerbungen u. Besoldung, Brief von Anton 
Fischer vom 12.12.1845: Klage über die Katharina Kreuzbauer, Keiß, Diskantistin, Amalie Kreuzbauer, 
wegen Streit über ein Solo singen, das Fischer einem anderen Mädchen zugewiesen. 
StADegg, Tit III Fach 28, No. 1. Akt die Uneinigkeiten des hiesigen Chorpersonals betr. Magistrat der Stadt 
Deggendorf. 1819. Darin: 3. Schreiben des Magistrats der Stadt Deggendorf, 5.4.1819, Circulare. 
Kenntnisnahme quittiert durch Kreuzbauer; 4. Schreiben von Christoph Steininger und Beschwerde vom 
30.3.1819  wegen der Kreuzbauer.  
StADegg, Titl III Fach 28 No. 3. Act des Stadtmagistrats Deggendorf. Die Abstellung des Rekordirens von 
Seite des Kirchenmusik-Personals betr. 1824. 3. Anton Fischer am 30. Mai 1824 an Magistrat.  
StADegg, VI. Musikschule A 1820. Act die Eröffnung einer Musikschule zu Deggendorf ... betr. 1820. Darin: 
Referat des Pflegschaftsrats Sebastian Sell am 5.3.1820. Die Choralisten am 6.April 1820 an den Magistrat 
Zierer / Friedl 1937, 51; Schönecker 1950, 153.  

 
Kriechbaum, Leonhard (1481), Bürger.  
Der Bruder Wolfgang Prauser im Kloster > Metten, der aus Hengersberg stammte, ein Verzeichnis der 
Inkunabeln angelegt und das Fest der hl. Dorothea im Kloster eingeführt hatte, stellte 1481 den 
Antrag, dass an diesem Tag der Infirmarius (Krankenwärter bzw. Verwalter des Krankenhauses) von 
dem Zins, der aus dem dafür genutzten Haus in Deggendorf einging, dem Konvent geben solle. In dem 
Haus – wohl Nr. 186 (Westliche Zwingergasse 18) – wohnte damals der Bürger Leonhard 
Kriechbaum. Das Haus war wenigstens seit 1309 abgabenpflichtig und war 1399 gekauft worden. Der 
Antrag wurde von Abt Pankratius (1479–1495), Prior Michael, zugleich Infirmarius, und dem ganzen 
Konvent gutgeheißen. –  

Mittermüller 1856, 113; Fink 1926, 28, 119; Kaufmann 2016, 162, 199.  
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Familie Krieger 
Fink, P. Wilhelm, (Über die Familie Krieger), in: Heimatblätter 1964/1, 385–388.  
 
Krieger, Leonhard (I) (16./17. Jh.), Gastwirt, Kammerer.  
Leonhard Krieger war 1611 im Besitz des Duschlhofes, zu dem eine Schankgerechtigkeit gehörte. In 
der ältesten erhaltenen Steuerrechnung von 1559 kommt der Name Krieger nicht vor, in der nächsten 
erhaltenen von 1612 tritt Leonhard Krieger nicht mehr auf.  
 
Krieger, Johann († v. 22.6.1635),  Gastwirt, Kammerer. 
Johann Krieger war vermutlich der Sohn von Leonhard Krieger. Wohl kurz vor 1606 – mit diesem 
Jahr beginnen die Taufmatrikeleinträge – hatte er Apollonia geheiratet, die ihm bis 1630 13 Kinder 
gebar. Mehrere von ihnen erlangten kein höheres Alter. Vor 1606 muss > Willibald (I) geboren sein, 
der später das Bier- und Wirtsanwesen in der Stadt übernahm. 1607 kamen > Lazarus, 1609 > 
Leonhard zur Welt. Franz (*1611) begann am 6.11.1626 mit dem Studium in Ingolstadt als 
Grammatista; zu ihm fehlen weitere Nachrichten. Dem 1616 geborenen Stephan gebar seine Frau 
Ursula 1649 einen Sohn Stephan. 1642 heiratete der 1619 geborene Johann, ein Müller, eine Maria, 
die 1644 einen Sebastian, 1645 eine Walburga zur Welt brachte. –  
Lt. erhaltener Steuerbücher 1623 und 1633 steuerte Hans Krieger für das Zapfen auf dem Duschlhof. 
Er war der erste namentlich bekannte Besitzer der Propsteimühle, unterhalb des – später gebauten – 
Waffenhammers gelegen. Sie umfasste neben dem Duschlhof eine Mahl- und eine Sägmühle sowie 
einen Ölschlag. Seit jener Zeit bürgerte sich der Name Kriegermühle für die längere Zeit in ihrem 
Besitz stehende Mühle ein. –  
Während des 30-jährigen Krieges war Hans Krieger Kammerer und führte 1633–1634 allein die Stadt. 
Als er sich beschwerte, dass ihn Ratsbürger und Stadtschreiber allein ließen, verklagten sie ihn vor 
Gericht. Krieger rieb sich auf für die Stadt. Er starb frühzeitig, erschöpft von den großen 
Entbehrungen. So berichtete sein Sohn Leonhard Krieger, späterer Pflegsverwalter von Rottenburg an 
der Laaber, in einer Eingabe. Um 1636 heiratete Johanns Witwe Apollonia den von Hengersberg 
stammenden Georg Käser; dieser brachte es als Weinwirt bald zu einem Sitz im Rat. Erneut Witwe 
geworden, starb sie vor dem 20.12.1652. Im Erbvertrag bestimmte sie 30 fl für neue Stühle in die 
Martinskapelle. Nur Willibald und Leonhard wurden bedacht sowie ein Sohn P. Michael Angelus, der 
als Kapuziner in Österreich leben sollte. Sein Taufname ist nicht erwähnt. Offenbar waren von den 
ursprünglich 13 Kindern von Hans Krieger nur mehr sie drei am Leben. –  

StR 1612, 2r, 3r, 40v; 1623, 3r; 1630, 3v, 4r; 1633, 5r, 5v;  
BP 22.6.1635, 15r (Erwähnung der Witwe Apollonia des Hans Krieger);  
VerB 20.12.1652, 214v (Erbvertrag nach Tod der Apollonia Käser);  
Matr. Univ. Ingolstadt I 1939, 492;  
Bauer 1894, 56, 89f.; Fink 1959, Stadt und Veste, 18; Behrendt in Molitor 2003, 268; Behrendt 2006, 107, 
138f., 142–144.   

 
Krieger, Lazarus S.J. (*18.12.1607 Deggendorf, † 25.6.1648 Straubing), Geistlicher. 
Lazarus war das dritte Kind des Krieger Johann und der Apollonia. Er wurde am 5.11.1624 an der 
Universität Ingolstadt als Student der Logik und der Mathematik eingeschrieben. Am 2.7.1630 trat er 
in den Jesuitenorden ein. 1643–1644 fungierte er als Inspektor an der Domus Gregoriana, dem Internat 
der Jesuiten in München. Später war er in Straubing als Superior, Beichtvater, Verwalter, erster Präses 
der Studentenkongregation und Präses der Bürgerkongregation tätig und allgemein hoch geschätzt. Er 
starb mit 41 Jahren nach nur fünftägigem Krankenlager. –  

Matr. Univ. Ingolstadt II.1, 467; Gerl 1968, 230; Huber, Historia, H. 1, 1977, 25, 33; Putz 2003, 99.  
 
Krieger, Leonhard (II) (*3.11.1609, † 11.11.1677 Reichenhall), kurfürstlicher Beamter. 
Der als viertes Kind geborene Sohn des > Johann Krieger diente ab 1631 vier Jahre in der Rentstube in 
Landshut und 1635 als Hofkammerkanzlist. 1636 war er kurfürstlicher Herrschaftsverwalter und 
Gerichtsschreiber in Heidenheim, das nicht zum Kurfürstentum Bayern gehörte, ab 1648 in Kelheim 
Pflegsverwalter, Bräubeamter, zugleich Kasten- und Mautgegenschreiber, dann 1649 Kastner und 
Mautner, kommissionsweise Pfleger, bis 1654 Kastner. In diesem Amt wechselte er nach Traunstein. 
1656 wurde er Brauereiverwalter in Weichs und 1660 Salzmayer von Reichenhall. Er wurde auch von 
Krieger genannt, war Rat und Besitzer des Schlosses Neuenkreut bei Traunstein. –  
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In Deggendorf besaß Leonhard Krieger in der oberen Stadt ein Miets- bzw. Gasthaus (Haus Nr. 33, 
Oberer Stadtplatz 8). (StR 1654) 1678 verkauften es die Erben an das Kloster Gotteszell. –  
Krieger war seit 1649 verheiratet mit Euphrosina, geb. Rieg († 11.2.1664) – der Rat in Deggendorf 
verehrte ihm, obwohl er aus beruflichen Gründen in Kelheim ansässig war, zur Hochzeit 6 fl –, dann 
mit Maria Euphrosina, der Schwester des Regimentsrats und Landrichters von Straubing, Friedrich 
Sedlmayr, später ebd. Rentmeister und etwa 1684 als Freiherr von Edlmayr in den Adelsstand 
erhoben. –  
Söhne und Enkel erlangten Ämter in Staat und Kirche. Der Sohn Bernhard Krieger hatte 1679 das 
Amt eines kurf. Rats in Reichenhall inne. Der Sohn > Johann Kasimir Krieger († 31.1.1727) hatte 
seit 1679 verschiedene Ämter und war 1719 bis zum Tod Hofratskanzler. –  

KiR 1692, 18v; 1693, 19v; 1695, 23r;  
VP 4.12.1671, 156v;  
StKR 1649, 30r (Geschenk zur Hochzeit);  
StR 1654, 4v; 1661, 5v; 1671, 5r; 1681, 6r (das Kloster Gotteszell steuert);  
Ferchl 371, 361, 857, 909, 1052, 1065, 1132; Bauer 1894, 133; Münch 1979, 47, 53, 165f., 182; Huber 1981, 
472; Fischer 1987, 216; Behrendt in Molitor 2003, 101; Gabler 2014.  
 

Fischer, St., Der Geheime Rat und die Geheime Konferenz unter Kurfürst Karl Albrecht von Bayern 1726–1745. 
München 1987.  

Münch, Th., Der Hofrat unter Kurfürst Max Emanuel (1679–1726). München 1979.  
Gabler, Matthias, Die Kelheimer und das Weiße Brauhaus. Die (geschäftlichen) Beziehungen der Kelheimer 

zum herzoglichen kurfürstlichen Weißen Brauhaus und greifbare genealogiche Daten zu den einzelnen 
Personen. Schneider-Archiv Kelheim. Online-Version (14.6.2014, noch 17.05.2021).    

Huber, Alfons, Historia Collegii Straubingani. 3. Teil. (1722–1737) (Straubinger Hefte, 34, 1984), 27, 31.  
 
Krieger, Johann Kasimir († 31.1.1727), Regimentsrat (Regierungsrat), Stifter.  
Johann Kasimir Krieger entstammte einer weitverbreiteten Familie, die nach 1559 in Deggendorf 
heimisch wurde und der bis ins späte 18. Jahrhundert zahlreiche kurfürstliche Beamte, auch Bierbrauer 
angehörten. Er war der Sohn des Leonhard Krieger (II) (*3.11.1609, † 11.11.1677 Reichenhall), der in 
Landshut, Kelheim, Traunstein, Weichs und Reichenhall tätig war, auch von Krieger genannt wurde, 
und dem das Schloss Neuenkreut bei Traunstein gehörte. In Deggendorf besaß er in der oberen Stadt 
ein Miets- bzw. Gasthaus (Haus Nr. 33, Oberer Stadtplatz 8). 1678 verkauften es die Erben an das 
Kloster Gotteszell. Der Sohn Johann Kasimir Krieger war 1679 Regimentsrat in Straubing und 1681 
in Landshut, wurde 1690 besoldeter Hofrat, 1692 zusätzlich Lehenssekretär. 1701 bis 1719 war er im 
Revisorium, dem obersten Appellationsgericht, das Kurfürst Maximilian I. 1625 errichtet hatte. Er 
gehörte auch dem Speyerischen Rat an, einem unabhängigen Gremium, und war 1719 bis zum Tod 
Hofratskanzler. 1725 erhielt er den Geheimratstitel. –  
Der Kirche in Deggendorf stiftete Johann Casimir Krieger 200 fl., die zu 5 % verzinst jährliche 
Einnahmen von 10 fl. einbrachten. 1691 gab Krieger als Milfritzischer Erbe zur Pfarrkirche 350 fl, 
damit am Jahrtage für > Leonhard Milfritz, welcher schon früher gestiftet worden war, 7 fl als Spende 
für die Armen verteilt werden konnten. 
Sein Sohn Kasimir J. Jakob (* 1686 Landshut, † 1760 Neuburg / D.), der 1702 das 
Wilhelmsgymnasium absolvierte und in den Jesuitenorden eintrat, setzte am 19.10.1722 in Ingolstadt 
sein Studium fort, promovierte in Theologie und wurde Professor. In Straubing war P. Kasimir 
Krieger 1727–1729 Consultor, Professor der Kasuistik und Präses der Moraltheologie, Präfekt des 
Gymnasiums sowie Beichtvater der Kollegskirche. Er lehrte in Ingolstadt, Innsbruck, Dillingen und 
Freiburg i.Br, Amberg, Landshut, Eichstätt, Neuburg und München. 1756 wurde er in Neuburg a.D. 
Spiritual. – 

KiR 1692, 18v; 1693, 19v; 1695, 23r; 1719, 22v;  
StR 1654, 4v; 1661, 5v; 1671, 5r; 1681, 6r (das Kloster Gotteszell steuert);  
BP 11.8.1678, 37r (Verkauf des Hauses durch die Kinder des Leonhard Krieger an das Kloster Gotteszell);  
Ferchl 371, 361, 857, 909, 1052, 1065, 1132; Sommervogel IV, 1893, 1244; Sommervogel, Suppl. 557  
Schreiner [1845], fol. 226; Bauer 1894, 68; Zierer / Friedl 1937, 15; Gerl 1968, 230; Münch 1979, 47, 53, 
165f., 182; Huber 1981, 472; Huber 1984, 27, 31; Fischer 1987, 216; Raster 1995, 975, m. Anm. 4275; Böhm 
1998, I, 227f.; Kraus 2001, 118, 569. 
 

Fischer, St., Der Geheime Rat und die Geheime Konferenz unter Kurfürst Karl Albrecht von Bayern 1726–1745. 
München 1987.  
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Münch, Th., Der Hofrat unter Kurfürst Max Emanuel (1679–1726). München 1979.  
Huber, Alfons, Historia Collegii Straubingani. 3. Teil. (1722–1737) (Straubinger Hefte, 34, 1984).  
 
Krieger, Willibald (I.) (* wohl vor 1606, † zw. 13.12.1652 und 16.5.1653), Bierbräu, Handelsmann, 
des Innern Rats.  
Willibald Krieger war der älteste Sohn des früheren Gastwirts und Stadtkammerers Johann Krieger, 
von dem er 1636 nach Heirat und Erhalt des Bürger- und des Zapfenrechts die Gastwirtschaft sowie 
das Erbrecht auf einem Haus, das dem Kloster Gotteszell gehörte, übernahm. Krieger saß im Innern 
Rat und war Graf Spaurischer Pfleger auf Offenberg, Egg und Loham sowie churf. 
Aufschlagseinnehmer und 1640 Propstrichter.  
In erster Ehe war er mit der Witwe Margaretha, Tochter von Tuchmacher Hans Lang und Afra, 
verheiratet; von den vier Kindern (*1637–1642) erreichte wohl nur > Mathias (I) das 
Erwachsenenalter. Die Stieftochter Walburga aus der I. Ehe seiner Frau ehelichte vor 1665 Georg 
Seepaintner, Pfleg- und Landgerichtsschreiber in Natternberg.  
Die zweite Ehefrau Maria Magdalena gebar 1648–1652 ebenfalls vier Kinder, darunter > Johann 
Franz (*1648) und > Willibald (II) (*1652). Die Tochter Maria Anna (*1650) heiratete um 1668 den 
Ratsherrn und Stadtfendrich in Straubing, Johann Sigmund Rosenkranz.  
Krieger war seit 1646 Bierbräu auf Nr. 6 (Oberer Stadtplatz 18), außerdem Besitzer eines Fischlehens 
jenseits der Donau in Fischerdorf und eines Hauses mit Garten außerhalb der Stadtmauer in der Nähe 
des Oberen Tors. Er steuerte (1651) von seiner großen Bräubehausung, vom Zapfen (Bierausschank), 
vom Duschlhof und vom Vermögen seiner zweiten Ehefrau.  
1649 riss er nahe beim Duschlhof eigenmächtig die Schleifmühle eines Waffenschmieds nieder und 
wurde daher vor Gericht zitiert. Vermutlich steht dies im Zusammenhang damit, dass er  
1650 auf niedermünsterischem Gebiet am Mühlbogenbach oberhalb der Mühle die Errichtung des 
Kupferhammers initiierte, der bis 1730 im Besitz der Familie blieb. 1726/27 lieferte der Betrieb die 
Kupferplatten für den neu erbauten Grabkirchenturm. Das gelieferte Kupfer für Dach und Gesimse 
kostete 4.666 fl 56 kr. Der Kupferhammer war einer der wenigen Gewerbebetriebe, die vor 1800 über 
die unmittelbare Umgebung von Deggendorf hinaus Bedeutung hatten.  
Von > Caspar Aman hatte Willibald Krieger sich 60 fl. geliehen, die dieser 1637, bevor er die Stadt in 
Richtung Wien verließ, zurückhaben wollte; noch 1653 musste aber seine Vormundschaft darum 
prozessieren. –  

StR 1636, 2r, 6r; 1651, 2v, 72v; 1652, 2r (Willibald Krieger steuert noch selbst); 1654, 18r (die Wittib steuert); 
StR 1671, 21r (die Wittib steuert), 71v (die Erben steuern);  
RP 8.2.1636, 57v (Bürger- u. Zapfenrecht);  
VP 30.7.1649, 60r (Verhandlung wegen der eingerissenen Schleifmühle); 16.5.1653, 45r (Bestimmung von 
Vormündern für seine Kinder aus zwei Ehen);  
BP 22.6.1635, 15r (die Witwe des Johann Krieger erhält einen Schuldbrief); RP 8.2.1636, 57v (Willibald 
Krieger erhält Bürger- u. Zapfenrecht); StR 1651, 2v; 1652, 2r (Krieger steuert noch selbst);  
VerB 18.11.1647, 113v (Erbregelung Krieger Margaretha); 20.12.1652, 214v; 8.11.1651, 199v (Erbregelung 
Hans Lang); 17.7.1679, 24r (Erbvertrag Witwe Krieger Magdalena);  
VormR 1665, 22.5., 175r (die vorige Rechnung war am 13.12.1656);   
Bauer 1894, 89f.; Zierer / Friedl 1937, 5; Fink 1962, 387 (sieht in Willibald einen jüngeren Bruder des Johann 
Krieger); Keller o.J., 3; Behrendt in Molitor 2003, 268; Behrendt 2006, 107, 138f., 142–144; Wagner 2015, 
17, 89, 91f.  

 
Krieger, Johann Franz (*21.10.1648, † 19.5.1696), Pflegsverwalter und -kommissär in Rottenburg. 
Der Sohn des Willibald Krieger (I) und seiner zweiten Ehefrau Maria Magdalena war nach Studium 
und juristischem Praktikum bei Kammeradvokaten Dr. Steyb zu Straubing 1675–1688 Pflegsverwalter 
und 1688–1696 Pflegskommisssär in Rottenburg. 1681 erscheint er mit kurfürstlichem Ratstitel. Zur 
Hochzeit 1675 erhielt er vom Rat in Deggendorf wie üblich ein Geschenk von 3 Reichstaler (= 4 fl 30 
kr) verehrt. – Für seinen noch ledigen Bruder > Willibald (II.) verkaufte er am 18.3.1676 dem 
Stadtkammerer > Sebastian Griendl ein Tagwerk Wismahd. Zusammen mit seinem Bruder Willibald 
verkaufte Johann Franz Krieger am 19.9.1695 an die Stadt Straubing einen Hof zu Pening und 
quittierte am 25.4.1696 den Erhalt des Kaufschillings dafür. –  
Er hinterließ seine Witwe Franziska, Tochter des Burgpflegers Dominicus Reindl von München, mit 
zwei Mädchen. –  

StKR 1675, 48r (Geschenk zur Hochzeit);   
BP 18.3.1676, 199v (Verkauf Wismath);  
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BP 9.3.1737, 23v–28r (Testament der Witwe M. Clara des Willibald II  m. Aufzählung der Kinder); 
10.4.1752, 27r (Verkauf eines Traidtkastens durch die Erben);  
Urkundenbuch Straubing 1911, 882; Ferchl 909 (Todesdatum); Bauer 1894, 133; Behrendt in Molitor 2003, 
101.  

 
Krieger, Willibald (II) (*9.9.1652 Deggendorf, † 16.4.1733, ebd.), Handelsmann, Kammerer und der 
Landschaft Aufschläger.  
Der jüngste Sohn von Willibald Krieger (I) aus dessen II. Ehe mit Magdalena heiratete am 20.8.1680 
die ledige Maria Kräz. Die Ehe blieb offenbar kinderlos; denn die Taufmatrikel weist erst am 
19.2.1685 eine erste Taufe aus. 1684 war Krieger mit Maria Clara († 5.12.1743, 92 J.) eine zweite Ehe 
eingegangen. Zu beiden Eheschließungen hatte er vom Rat ein Präsent erhalten.  
Die II. Ehefrau gebar von 1685 bis 1704 14 Kinder; drei von ihnen starben wohl noch als Kleinkind. > 
Willibald Anton (*1685) und > Karl Leopold (*1692) traten dem Jesuitenorden bei. Georg Josef 
(*1686) wurde Pflegskommissär in Wörth und hinterließ vier Kinder. Franz Dominikus (*1689) war 
tätig als Hofmeister beim Kloster Windberg. Maria Clara (*1690) heiratete nach Neukirchen. M. 
Theresia (*19.1.1703) verehelichte sich 1730 mit dem Aufschlageinnehmer > Joh. Wolfgang Martin 
Hämmerl, den seine Schwiegermutter 1737 als Universalerben einsetzte. M. Magdalena (*1694) 
schloss mit dem Graf Montfortischen Immissions- und Baron Schrenkischen Verwalter zu Offenberg 
Johann Christoph Prunner die Ehe und wohnte in Egg. Johann Michael stand 1737 als Gefreiter in 
kurbayrischen Diensten. Er und seine Schwestern M. Clara (*15.6.1698) und M. Ursula 
(*22.10.1704) waren 1737 noch ledig, M. Clara noch 1755, als sie das Kreuzergütl verkaufen ließ. Im 
Testament 1737 der II. Ehefrau und Witwe M. Clara Krieger sind die Kinder aufgelistet.  –  
Am Eck der Schlossergasse besaß Krieger ein Haus (Nr. 101, Rosengasse 1), das er 1730 seinem 
Schwiegersohn Johann Wolfgang Martin Hämmerl übereignete, ebenso wie den Tänglhof; dieser 
Bauernhof an der Stadtgrenze im Nordosten diesseits des Bogenbaches, noch im Stadtgebiet, gelegen, 
war seit 1694 in seinem Besitz. Der Hof ging vermutlich im 18. Jahrhundert kriegsbedingt verloren; 
von ihm ist heute keine Spur mehr vorhanden. –  
Zusammen mit seinem Bruder Johann Franz Krieger verkaufte Willibald Krieger am 19.9.1695 an die 
Stadt Straubing einen Hof zu Pening und quittierte am 25.4.1696 den Erhalt des Kaufschillings dafür. 
1755 verkaufte die Tochter Maria Clara, die beim Fürsten von Hohenzollern als Kammerzofe in 
Diensten stand, das sog. Kreuzergütl (Nr. 235, Mühlbogenstraße 122) um 1.000 fl an den Bierbrauer 
Johann Georg Einberger. –  

BMatr 16.4.1733 Mf 624, 26/169;  
StKR 1680, 59v und StKR 1684, 50v (Geschenke zur Hochzeit);   
StR 1681, 21r, 69v, 71r; 1694, 47v (Steuer für Täberhof);  
BP 9.3.1737, 23v-28r (Testament der Witwe (Mutter) M. Clara m. Aufzählung der Kinder); 10.4.1752, 27r 
(Verkauf eines Traidtkastens durch die Erben); BP 6.5.1755, 52r (Jungfrau Maria Clara Krieger 
Kammerjungfrau Verkauf Kreuzergütl an Einberger Joh. Gg.);  
Urkundenbuch Straubing 1911, 882; Zierer / Friedl 1937, 57, 137, 290f.   

 
Krieger, P. Willibald (Willibald Antonius) S.J. (*14./19.2.1685 Deggendorf, † 1.3.1769 Graz), 
Hochschullehrer, Provinzial, Regens, Schriftsteller. 
Der Sohn des Bierbrauers > Willibald Krieger (II.) wurde 1701 an der Universität Wien als physicus 
eingeschrieben. 1702 trat er in den Jesuitenorden ein und wurde in der österreichischen Ordensprovinz 
aufgenommen. Nach der Promotion in Philosophie und Theologie lehrte er an Ordenshochschulen in 
Graz Philosophie, in Wien Philosophie, Theologie und Bibelwissenschaften und veröffentlichte 
mehrere Abhandlungen. Nach einer Tätigkeit als Beichtvater in Rom wurde er 1734–1736 Rektor und 
Novizenmeister bei St. Anna in Wien. 1740 war er Rektor in Leoben. Lange Jahre diente er als 
Provinzial der österreichischen Ordensprovinz. In Graz versah er zweimal das Amt des Regens des 
dortigen Konvikts. –  

TMatr 1685 Mf 99, 352;  
BP 9.3.1737, 23v (Testament der Mutter Maria Clara); 
Matr. Univ. Wien VI, 83 (hier Kneger geschrieben);  
Wurzbach 13, 1865, 217f.; Sommervogel IV, 1893, Sp. 1245f.; Fink 1933; Kosch II, o.J., Sp. 2367.  
 

Fink, P. Wilhelm, Pater Willibald Krieger, S.J., ein geborener Deggendorfer († 1. März 1769), in: GuW 1933/16, 
63.   
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Krieger, P. Karl (Karl Leopold) S.J. (*14./17.10.1692, † 5.10.1758), Schriftsteller. 
Der Sohn von > Willibald Krieger (II.) trat wie sein Bruder > Willibald Antonius dem Jesuitenorden 
bei und betätigte sich ebenfalls schriftstellerisch. –  

TMatr 1692, Mf 108, 557; 
BP 9.3.1737, 23v (Testament der Mutter Maria Clara);  
Sommervogel IV, 1893, Sp. 1245f.  

 
Krieger, Mathias (I) (*15.2.1639, † vor 4.8.1685 Passau), Bierbräu. 
Mathias Krieger, der Sohn von Krieger Willibald (I) und seiner ersten Ehefrau Margaretha, absolvierte 
Studien ab 1655 in Dillingen (wo er sein Alter mit 18 J. angab), ab 1658 in Wien.  
1676 schloss er die Ehe mit Barbara, die ihm fünf Kinder gebar. Um 1.060 fl konnte er auf dem 
Gantweg von der Pfarrkirchenstiftung das Brauereiwesen des Georg Kayser in der unteren Stadt (Nr. 
131 und 131 ½, Michael Fischer-Platz 6 und 4) erwerben.  
Der älteste Sohn Johann Wolfgang Krieger (*14.10.1677, † 21.2.1717 Hengersberg) heiratete am 
16.8.1701 Maria Stöttner von Landau und wurde Bierbräu in Hengersberg.  
Der Sohn Sebastian Krieger (* 14.11.1678) begann 1700 an der Universität Salzburg das Studium 
der Physik und wurde am 11.12.1707 an der Universität Ingolstadt zum Studium der Moraltheologie 
und des kanonischen Rechts eingeschrieben. Da er 1703 den Titulus mensae erhielt, die Zusicherung 
einer Versorgung bei Dienstunfähigkeit durch den Rat, die üblicherweise vor der Subdiakonatsweihe 
verlangt wurde, gelangte er bis kurz vor die Priesterweihe. Doch in den Akten wird er später als 
Weingastgeb in Bogen genannt. Wohl 1713 hatte er sich dort niedergelassen, wie die Zahlung der 
Nachsteuer durch seinen Stiefvater Fürst belegt.  
Die Tochter Maria Barbara (*5.8.1680, † vor 19.8.1739) schloss um 1714 die Ehe mit dem 
Hopfenhändler Johann Andre Schussmann von Zwiesel; dieser tritt häufig als Darlehensgeber für 
Mitglieder der Familie und andere Bürger in Erscheinung, wie nach seinem Tod († vor 23.1.1737) 
auch seine Witwe.  
Eine Tochter Maria Susanna (* 29.6.1682) scheint früh verstorben zu sein. Der jüngste Sohn > 
Mathias (II), beim Tod des Vaters dreiviertel Jahr alt, heiratete 1704 in die Prellingerische Brauerei 
ein.  
Mathias Krieger starb 1685 in Passau auf der Rückreise von Wien bzw. Pressburg, wohin er braunes 
Bier exportiert hatte, einen Tag, nachdem ihn plötzlich eine Leibsschwachheit befallen hatte. –  
Seine Witwe Barbara ehelichte ein Vierteljahr nach seinem Tod, am 19.11.1685, den aus Stadtamhof 
stammenden Bierbräu Hans Georg Fürst († 1714), der damit die Brauerei übernahm; ihm gebar sie 
vier weitere Kinder: M. Cäcilia (oo Gg. Josef Prellinger, Bierbräu, später oo Jakob Vollmayr, 
Bierbräu), M. Magdalena (oo Franz Hafenprädl, Metzger), Anna Maria (oo Joh. Christoph Pürchinger, 
Bierbräu), M. Franziska (oo Joh. Ulrich Ohmiller, Bierbräu). –  

EMatr 1701, /4 (Johann Wolfgang Krieger); BRegister Hengersberg;  
BP 17.9.1703, 17r (Titulus Mensae für Sebastian Krieger);  
VerB 4.8.1685, 130v (Commissionsprotokoll nach dem Tod); 
InventB 4.8.1685, 149r (Inventursprotokoll);  
StKR 1713, 9v (Nachsteuer für Krieger Sebastian durch Stiefvater Fürst);  
DDo vom 5.10.1923, 3 (Notiz zum Tod in Passau);  
Matr. Univ. Dillingen II 1912, 764; Matr. Univ. Wien IV 1961, 256; Matr. Univ. Salzburg 1933, 244; Matr. 
Univ. Ingolstadt III/II, 1979, 92; Zierer / Friedl 1937, 78.  

 
Krieger, Mathias (II) (*7.12.1684, † 17.12.1754), Bierbräu, Stadtkammerer, Stifter. 
Krieger, Maria Clara (*29.6.1695, † 7.8.1780), Bierbräuin, Stadtkammerin, Stifterin.  
Der Sohn von Bierbräu > Mathias Krieger (I) (1639–1685) und seiner Ehefrau Barbara verlor im Alter 
von weniger als einem Jahr seinen Vater und wuchs zusammen mit seinen vier Geschwistern und dann 
vier weiteren Halbgeschwistern in der Familie von Hans Georg Fürst auf, dem seine Mutter am 
19.11.1685 die väterliche Brauerei angeheiratet hatte. 1704 wurde er selbst als Bierbräu aufgenommen 
und schloss die Ehe mit M. Katharina (*29.9.1679), Witwe des Bierbräus Johann Prellinger († 
9.1.1704), Tochter des Schiffmeisters Georg Grill, die am 27.11.1697 geheiratet hatten. Damit erwarb 
Krieger deren Brauerei in der Kramgasse (Nr. 65, Pfleggasse 12), die bis 1749 in seinem Besitz war, 
als er sie an Christoph Spitzenberger verkaufte. 1716 übergab die Mutter, Witwe Barbara Fürst, die 
elterliche Brauerei an Mathias Krieger, Sohn I. Ehe.  
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Katharina Prellinger hatte drei Kinder geboren (1697, 1699, 1700); Sohn Johann Jakob Prellinger 
(*8.7.1700) wurde Seifensieder. In ihrer II. Ehe mit Mathias Krieger kamen zur Welt: M. Catharina 
(*27.9.1705), Maria Anna (*19.5.1707), > Franz Lorenz (*10.8.1712), Ferdinand Wolfgang 
(*31.10.1714), Maria Franziska (*15.5.1716), Wolfgang Anton (*1.11.1718), der am kurf. Bräuhaus 
in Kelheim diente und spätestens 1753 Pächter des Brauhauses in Mehring war, und M. Agnes Theres 
(*20.1.1721), die 1744 den Kürschner Adam Münichsdorfer heiratete. –  
1731 heiratete Krieger in zweiter Ehe Maria Clara Rohrbeck, eine Tochter des Stadtkammerers und 
Weingastgebs Ferdinand Rohrbeck und seiner Ehefrau M. Katharina Schwaiger. Clara Krieger 
stammte aus einer begüterten Familie und konnte z.B. als Heiratsgut 1.000 fl mit in die Ehe bringen. 
Die Ehe blieb kinderlos.  
1753 verbrieften Mathias und Maria Clara Krieger, auch im Hinblick auf die großen Schäden, die der 
Krieg 1743 in der Stadt verursacht hatte, als Donation dem Katharinenspital 1.020 fl: solange sie 
lebten, sollte das Spital die Zinsen daraus erhalten. Zur Bedingung machten sie die lebenslange 
Nutzung mehrerer Wiesen und Äcker im Gegenwert von 51 fl jährlichem Ertrag. Nach ihrem Tod 
sollte das Spital 520 fl an die Kirchen ausbezahlen, nämlich je 100 fl an die Pfarr-, die Grab- und die 
Geiersbergkirche, dann je 50 fl für Seelkirchel und Nebenkirchel, gemeint waren die Wasserkapelle 
und das Graberl, ebenso für Martinskapelle und Kirche St. Johann in Schaching, und schließlich 20 fl. 
für die Gruft bei der Pfarrkirche. –  
1754 wurde Maria Clara Witwe. Im Alter tätigte sie aus dem großen Grundbesitz mehrere Verkäufe. – 
Am 20.10.1776 bestimmte sie die Grabkirche als Universalerbin; in den Jahren bis 1788 gingen an 
diese in 150 fl-Tranchen 850 fl, die Wolfgang Steininger, Lederer und Ratsherr, ihr aus einem 
Grundstückskauf schuldig gewesen war. Dies ist einer Quittung der Kirchenverwalter an Steininger 
von 1788 zu entnehmen; das Testament von 1776 steht nicht in den Briefprotokollen. Entsprechend 
dem Testament erhielt durch den Testamentsvollstrecker Baron von Weichs 1782 auch die 
Geiersbergkirche 100 fl sowie Zinsen für eineinhalb Jahre in Höhe von 7 fl 30 kr. –  

XIII 5 Akt 1696-1788 Nachlasssachen, Heirat (1731) und Ableben der Eheleute Mathias (†1755) u. M. Clara 
(† 1788) Krieger –  
RP 24.11.1704, 99r (Bürgeraufnahme als Bierbräu);  
RP 3.11.1780, 100r-103v (Krieger Maria Klara, gew. Stadtkammerin, Regelungen zu Inventur und Nachlass);  
StKR 1753, 8v (Nachsteuer Krieger Wolfgang Anton f. Erbgut, nach Kelheim gebracht);  
BP 1.4.1705, 73vff. (Schuldrekognitionen aufgrund der Übernahme der Prellingerschen Brauerei);  
BP 6.3.1716, 21v, 23r (Übergabe der Fürst Barbara an Sohn I. Ehe Mathias Krieger);  
BP 7.6.1732, 45r (Quittung Stiefsohn Joh. Jakob Prellinger Seifensieder f. väterl. u mütterl. Erbgut; Verträge 
v. 11.10.1704 u. 23.12.1722); 
BP 26.8.1734, 53v (Kauf eines Ackers von Schwiegermutter M. Catharina Rohrböck);  
BP 13.9.1734, 56r (Quittung Mathias Krieger an Ehefrau  für das Heiratsgut, Erwähnung des Heiratsbriefes v. 
12.6.1731 mit Rohrböck Maria Clara, der nicht in den Briefprotokollen 1731 enthalten ist);  
BP 15.1.1748, 3v (Quittung v. Tochter M. Theresia Münichsdorfer Erbe d. † Schwestern M. Franziska u M. 
Catharina); 
BP 25.4.1749, 113v, 115v (Verkauf Preubehausg in der Kramgasse an Spitzenberger Christoph; Quittung) –  
BP 11.8.1753, 39v-42v (Donationsbrief für das Spital);  
BP 15.10.1753, 60v (Quittung Wolfgang an Vater Mathias Krieger f. mütterl. Erbgut);  
BP 17.5.1780, 81r (Einschreibung (=Teil-Quittung) zu dem Verkauf Krieger – Stäninger Wolfg.); 
VerB 8.4.1715, 83r (Erbregelung Georg Grill);  
KiR Gei 1782, 9r, 92 (Eingang 100 fl inkl. Zinsen in Höhe von 7 fl 30 kr);  
Zierer / Friedl 1937, 36; Wagner 2020, 84; Wagner 2022, 30f.  

 
Krieger, Franz Lorenz (*10.8.1712, † 29.10.1772), Rosogliobrenner. 
Franz Lorenz Krieger war ein Sohn von Mathias Krieger (II) aus dessen I. Ehe mit der Witwe 
Katharina Prellinger, geb. Grill. Nachdem er schon einige Zeit in Wien als Rosogliobrenner tätig 
gewesen war, wurde er 1754 in seiner Heimatstadt mit der nämlichen Berufstätigkeit aufgenommen.  
In Wien hatte er Anna Maria Frey aus Wolckerstorf bzw. aus der Leopoldstadt in Wien geheiratet, 
offenbar in II. Ehe. Bei der Inventur nach seinem Tod ergab sich, dass die Schulden das Vermögen um 
307 fl überstiegen, und um der Witwe mit ihren noch drei im Haushalt lebenden Kindern die höchste 
Not zu vermeiden, wurde 1774 mit den Gläubigern ein Vergleich über 150 fl mit einem Teilnachlass 
und unter Einbeziehung der Stieftochter Maria Franziska Krieger in Wien herbeigeführt. –  
In Deggendorf waren von 1751–1763 sechs Kinder geboren worden. Am 11.2.1777 heiratete die 
Tochter Viktoria (* in Wien?) den Franz Xaver Viertl, Sohn des Lebzelters Stephan Viertl. Am 
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24.1.1777 hatte die Mutter, Witwe Anna Maria Krieger, an Tochter Viktoria und ihren künftigen 
Mann die Rosogliobrennerei übergeben. Die Tochter Anna Maria (*6.6.1763 Deggendorf) ehelichte 
am 12.9.1790 Sebastian Schmied, Beisitzer aus Kleinwalding, als Witwe am 23.11.1795 den ebenfalls 
verwitweten Tuchmacher Anton Rauch. –  

XIII 13 Akt 1762-77 Nachlaß des 1772 verst. Franz Krieger. Mit Inventar u Schriftwechsel mit Wien, seinem 
früheren Aufenthaltsort. 
StKR 1754, 12v (Aufnahme);  
BP 23.11.1762, 195v (Schuldbrief zur Abzahlung der Tochter Maria Franziska in Wien);  
BP 20.1.1774, 4r (Vergleich nach Inventur);  
BP 24.1.1777, 9r (Übergabe A.M. Krieger an Tochter Victoria u. Xaver Viertl).  

 
Kroiss, Max (*5.7.1861 Deggendorf, † 22.10.1936), Priester. 
Kroiss war der Sohn des Steinmetzen Josef Kroiß und seiner Ehefrau Theres, geb. Meilinger, 
Maurerstochter von Deggendorf. Er erhielt am 3.7.1887 die Priesterweihe. 1892 wurde er Expositus in 
Eisenstein, im April 1895 Pfarrer von Arnbruck. Der Bischöfl. Geistliche Rat war ab 1930 
Kommorant in Ruhmannsfelden. –  

TMatr 1861, /280;  
Ries Bd. CKQ, 169.  

 
Kroiss, Auguste (*21.8.1869, † Januar 1929, i. 59. Lebensjahr), geb. Zierer, Brauereibesitzerswitwe.  
Am 21. November 1881 erwarb Johann Baptist Kroiß mit seiner Ehefrau Anna Greil von Wühn die 
traditionsreiche Brauerei in Haus Nr. 181 (Bahnhofstraße 7), am 23. August 1899 übernahmen die 
Brauerei der Sohn Josef Kroiß (*30.12.1862, † 1905) und seine Frau Auguste, eine Tochter des 
Gastwirts > Josef Zierer (I) und Schwester des Archivars > Josef Zierer (II). Die Eheschließung 
erfolgte am 6.9.1899. Nach dem Tod von Josef Kroiß führte seine Witwe 23 Jahre das Haus, bis es am 
4. Februar 1929 an den Sohn Hans Kroiß überging. Dieser verpachtete es noch im selben Jahr an Alois 
Grubmüller. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zerstört. Heute steht hier das Arcohaus. – 
Auguste Kroiß erwarb sich Anerkennung durch die umsichtige Führung des umfangreichen Brauerei- 
und Wirtschaftsbetriebs wie auch durch manche Unterstützung für Leidtragende. Regelmäßig 
schmückte sie den von ihr aufgestellten Altar bei Prozessionen. Sie betreute außerdem die > Krippe 
der Pfarrkirche, wurde Kripperl-Mutter genannt und vom Krippenverein für ihre Verdienste zur 
Ehrendame ernannt. Von ihrer Sammlung von Antiquitäten vermachte sie viele dem Museum (> 
Stadtmuseum). –  

TMatr 1869, 9/177; EMatr 1899, 6/79;  
DDo Nr. 24 vom 29.1.1929, 2 (Nachruf), 8 (Todesanzeige); Nr. 79 vom 6.4.1929, 8;  
Zierer / Friedl 1937, 109f.  

 
Behrendt, Lutz-Dieter, Als Deggendorf eine Bier-Stadt war. Die Geschichte der Deggendorfer Brauereien – 

Nach 30 Jahren ohne gibt es nun wieder eine Brauerei in der Stadt, in: DZ vom 24.6.2023, 19. (Mit Abb.) 
 
Kronberger, Josef (*23.2.1785 Hienthal / Pf. Alburg, † 2.1.1870 Deggendorf), Benefiziat. 
Kronberger, Sohn eines Häuslers, wurde am 23.11.1805 an der Universität Landshut eingeschrieben 
und am 20.9.1809 zum Priester geweiht. Nach Tätigkeit als Benefiziat in Dingolfing wurde er am 
9.12.1825 in Deggendorf als Nachfolger von Ludwig Bründl zum Benefiziaten des Dalhofenschen 
Benefiziums und Studienlehrer ernannt. 1825–1855 war er zweiter und letzter Lehrer der 1817 
begründeten und mit dem Benefizium verbundenen Lateinischen Vorbereitungsschule, die nach der 
Errichtung der Studienanstalt in Metten (1837) aufgegeben wurde. 1835 dachte er an eine mögliche 
Übernahme einer Pfarrei, erhielt jedoch vom bischöflichen Ordinariat Regensburg im sittlichen 
Betragen eine schlechte Beurteilung. Auf seine Bitte hin stellte ihm der Magistrat 1835 ein positives 
Zeugnis aus und betonte, dass er während seines Hierseins in jeder Beziehung eine ganz untadlhafte 

Aufführung gepflogen habe. Er ist ein herrlicher Schulmann, ein würdiger Priester, und im Umgange 

ein ganz tadlloser Gesellschafter, und verdient in jeder Beziehung vollkommene Empfehlung. –  
BMatr 1870 Mf 762, /278; 
Magistratsprotokolle 1834/35, Beschluss Nr. 75 vom 28.1.1835;  
DWo Nr. 4 vom 12.1.1870, 24 (Danksagung);  
Matr. Univ. Landshut, 76; Ries Bd. C/K/Q, 169; Schematismus 1827, 18; 1835, 25; Bauer 1894, 172; Knab 
[1894], 385.  
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Kronner, Josef (*um 1843, † 2.6.1909 Metten), Mundharmonikaspieler, Deggendorfer Original. 
Der unverheiratete Mann, bekannt nur als „Harmonika-Sepp“, war wegen seines biederen, originellen 

Wesens allgemein beliebt. Obwohl arm, besaß er doch eine Zufriedenheit, wie sie wohl selten unter 

den Sterblichen anzutreffen ist. Meistens saß er schon in den frühen Morgenstunden, aber auch bis in 
den späten Abend in der äußeren Bahnhofstraße und spielte die Mundharmonika. Jung und Alt 
erfreuten sich an seinem drolligen Humor. Seit vielen Jahren bis zu seiner Erkrankung stand er im 
Dienste des Privatiers Reichmann. Er starb mit 66 Jahren als Gemeindearmer an einem Herzfehler im 
Krankenhaus in Metten, wo er zwei Tage später beerdigt wurde. Noch 1911 erinnerte man sich in der 
Zeitung an ihn, weil er stets ein Liedlein seinem „Fotzhobel“ entlocken konnte. Eines Tags kam ein 

gestrenger Herr in Mütze, mit einem Schreiben an ihn, worin er angeklagt war des öffentlichen 

Aufzuges auf Straßen und Plätzen, des Musizierens im Umherziehen, angeklagt der unbefugten 

Gewerbeausübung, dies brach dem Armen das Herz, er starb, weltverfeindet, noch vor dem 

Verhandlungstage. –  
BMatr Metten 1909 Mf 261, 18/94;  
DDo Nr. 127 vom 6.6.1909, 2; Nr. 48 vom 28.2.1911, 2. Bl., 3.  

 
Krönner, Leopold (*12.11.1862 Moosburg, † 1922), Bäckermeister, Konditor. 
Durch Heirat mit Katharina Bauer (*3.8.1872, † 1932), der einzigen Tochter des Magistratsrats und 
Deggendorfer Chronisten > Georg Bauer, am 26.6.1901 konnte Krönner die Bäckerei einer 
alteingesessenen Deggendorfer Bäckersfamilie übernehmen. Er stammte selbst aus einer alten Familie, 
deren Zweige sich bis 1425 zurück in zahlreichen Orten Bayerns verfolgen lassen und die seit 1759 
eine Lebzelterei in Moosburg betrieb. –  
Der Sohn Leopold Krönner (II) (*1902 Deggendorf, † 26.10.1970 Florida/USA) bereiste als 
Schiffskoch die Weltmeere und eröffnete später in Marlboro ein Haushaltswarengeschäft. –  

EMatr 1901, /98;  
Westerholz 1985, 190f.   

 
Krönlein, Heinrich (1367), Bürger, Stifter. 
Krönlein war ein reicher Bürger. Er verschaffte 1367 dem Spital aus einem großen Hof zu Moosfürt 
eine jährliche Gilt. –  

Braunmüller 1878, 315 (mit Nachrichten über ein weiteres Haus des Spitals in Moosfürt).  
 
Kroepfin (Kropflin), Hedwig (13. Jh.), 1276-1285 (?) Äbtissin von Niedermünster.  
Äbtissin Hedwig überließ am 9.5.1292 das älteste Gotteshaus der Stadt, die > Martinskapelle, 
innerhalb der Stadtmauern gelegen, mit Zustimmung des Regensburger Bischofs Heinrich II. Graf von 
Rotteneck (Bischof 1277–1296) mit den zugehörigen Einnahmen dem Rat der Stadt Deggendorf gegen 
eine jährliche Zahlung von 6 Pfd. Regensburger Pfennig. Die Betreuung der Kirche erfolgte jedoch 
weiterhin durch einen Vikar oder Kooperator der Pfarrei Mariä Himmelfahrt. Die Kirche wurde 
Anfang des 19. Jh. profaniert und in das Rathausgebäude integriert. –  

Bauer 1894, 6f.; Janner III, 1886, 39; Hausberger I, 1989, 186–189; Behrendt 2006, 95.   
 
Krotzer, Karl (P. Gunther) (*6.6.1920 Mietraching, † 6.11.1994 Plattling), Benediktiner in 
Niederaltaich, Gymnasiallehrer. 
Krotzer war das neunte von zehn Kindern des langjährigen Bürgermeisters von Mietraching und 
Kirchenpflegers Johann Bapt. Krotzer (1876–1955) und seiner Ehefrau Maria, geb. Utz aus 
Schwarzenberg, Lkr. Kötzting. Er besuchte von 1931 an ein Jahr das Gymnasium in Metten, dann drei 
Jahre die Lateinschule mit Seminar in Niederaltaich, wurde Weltoblate, kehrte nach Metten zurück 
und legte dort 1939 das Abitur ab. Von April bis Oktober 1939 musste er seinen Reichsarbeitsdienst 
ableisten. Nach zwei Semestern Studium der Philosophie an der Phil.-Theol. Hochschule Eichstätt 
wurde er 1940 zum Kriegsdienst eingezogen. Bis 1945 diente er in einer Funküberwachungskompanie, 
wurde in Schleswig-Holstein am 24.5. von den Engländern inhaftiert, jedoch bald entlassen. Am 
22.9.1945 trat er in die Benediktinerabtei Niederaltaich ein. 1949 legte er die Ordensgelübde ab und 
wurde 1950 in Passau zum Priester geweiht. 1950–1955 studierte er an der Universität Würzburg 
Katholische Religionslehre, Latein und Geschichte für das Lehramt an höheren Schulen und konnte 
nach dem Referendariat in Würzburg ab 1956 am Niederaltaicher Gymnasium seine Lehrtätigkeit in 
den Prüfungsfächern, später auch in Deutsch und Sozialkunde aufnehmen. Persönliche Prägungen, 
mehr noch zunehmende scharfe öffentliche Auseinandersetzungen um die Hintergründe der > 
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Deggendorfer Gnad-Wallfahrt brachten Krotzer 1964 dazu, sich mit dem Deggendorfer Chorregenten 
> Fritz Goller hitzige Gefechte zu liefern. Die fehlende Bereitschaft oder Fähigkeit der Deggendorfer 
Kirchenvertreter, sich mit der Fraglichkeit der angeblichen Hostienschändungen angemessen zu 
befassen, sowie in der Folge die vielleicht gut gemeinte, aber nur auf Beruhigung der Situation 
ausgerichtete Verhaltensweise der Diözesanleitung, schließlich die Stilisierung der Wallfahrt 1966 als 
Sühnewallfahrt durch den Regensburger Bischof Rudolf Graber (1903–1992, 1962–1981/1982 
Bischof), wobei die Ungeschichtlichkeit der Hostienschändungen nicht zum Ausdruck kam, leiteten 
eine innere Distanzierung Krotzers von seinem bisherigen Lebensweg ein. Dazu kam eine wachsende 
Infragestellung des Pflichtzölibats, die sich in den 1960er-Jahren in der Kirche breitmachte. Ab 1968 
betrieb er eine Laisierung, die er in einvernehmlicher Weise vollziehen lassen wollte; sie wurde 1969 
ausgesprochen. Ab dem Schuljahr 1969/70 konnte er am Straubinger Ludwigsgymnasium wieder eine 
Lehrtätigkeit in den Fächern Katholische Religionslehre, Latein und Geschichte aufnehmen. Am 
17.2.1973 heiratete Krotzer die Witwe Anna Maria Reinsch (1919–1998), geb. Brandl, standesamtlich 
in Auerbach und kirchlich im Auerbacher Wohnhaus seiner künftigen Ehefrau. Wenn ihn 
Gelegenheiten herausforderten, nahm er weiterhin teil an den Kontroversen in der Zeitung zur 
Deggendorfer Gnad. Schon 1984 wegen schwerer Krankheit dienstunfähig, trat er 1985 in den 
Ruhestand. –  

Eder 1992, 676–678, 680–682, 686f., 689, 698; Eder 2014; Eder 2016.  
 

Benediktinermönch und Ehemann. Die Geschichtsblätter erzählen von Karl Krotzer, in: DZ 29.8.2015, 20.  
Manfred Eder, Karl (P. Gunther) Krotzer (1920–1994). Benediktinermönch und Ehemann, Streiter gegen den 

Pflichtzölibat und für die christlich-jüdische Verständigung, in: DGBl 36 (2014), 191–285.  
Manfred Eder, Drei Kritiker der "Deggendorfer Gnad" aus drei Jahrhunderten. Johann Heinrich von Golling (um 

1733–1802), Ludwig Steub (1812–1888) und Karl (P. Gunther) Krotzer (1920–1994). (Kataloge der Museen 
der Stadt Deggendorf, 35 / Deggendorf – Archäologie und Stadtgeschichte, 18.) Deggendorf 2016. 

 
Kuchler, Franz (*2.8.1912 Deggendorf-Schaching, † 22.4.2009 München), Lehrer, Schriftsteller, 
Volkskundler. 
Kuchler besuchte in seiner Heimatstadt die Volksschule, anschließend in Straubing 1925–1931 die 
Lehrerfortbildungsanstalt. Er wurde Lehrer in Viechtach, Schöllnach und Regensburg. Soldat von 
1937–1945, Leutnant in einem Infanterieregiment, wurde er beim Fronteinsatz in Rußland schwer 
verwundet. 1941 erhielt er das Eiserne Kreuz 2. Kl. Von 1948–1962 wirkte er als Oberlehrer in 
Deggendorf. Als Regierungsschuldirektor lag bis zum Jahre 1977 in seinen Händen die Leitung der 
Landesbildstelle Südbayern in München mit einem Lehrauftrag an der Maximilians-Universität 
München, wo er mit fächerübergreifenden medienpädagogischen Seminaren Neuland erschloss. – 
1936 heiratete er Barbara Meidenbauer, die ihm zwei Söhne und eine Tochter gebar. 
Seine Hinwendung zur Volkskunde zeigte sich zunächst in seiner Mitgliedschaft in zahlreichen 
Vereinen wie Alpenverein, Trachtenverein, Waldverein, bei dem er 25 Jahre Vorsitzender der Sektion 
Deggendorf war, dann in der Markierung von etwa 60 km Wanderwegen, die er organisierte, in der 
Gestaltung des Festzuges 1950 zur 1200-Jahrfeier der Stadt Deggendorf, in der „Festwoche 
Bayerischer Wald“ (1958) und den „Niederbayerischen Festwochen“ (1961) in Deggendorf, vor allem 
aber in der Durchführung und Leitung des „Bayerischen Mundarttages“, der seit 1970 alle zwei Jahre 
in Deggendorf zahlreiche Mundartdichter zu Lesungen, Austausch und Fortbildung versammelt. Er 
war auch Initiator und langjähriger Leiter des Münchener Mundartkreises. – Auf dem Hintergrund der 
Mundart- und Brauchtumspflege versteht sich auch sein schriftstellerisches Werk, das Erzählungen, 
Romane, die Darstellung des Brauchtums sowie Hörspiele und Rundfunksendungen über Brauchtum, 
Geschichte und Persönlichkeiten umfasst. Von Vereinen und Institutionen, von der Bayerischen 
Staatsregierung und von der Bundesregierung erhielt er zahlreiche Ehrungen. Er war Träger des 
Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und der Medaille Pro meritis. Die Stadt Deggendorf verlieh ihm die 
Ehrenbürgerschaft (1997) und die Bürgermedaille. Seine letzte Ruhe fand Kuchler auf dem 
Gottesacker in Greising an der Seite seiner Frau. – Ein brauner Schatten fällt im Nachhinein auf das 
Bild von Kuchler, der sich von seinen Aktivitäten in der Zeit des Dritten Reiches nie distanziert bzw. 
sie fortdauernd abgestritten hat. (Westerholz) –  

Schriften:  
Kuchler, Franz, Rauhnacht im Winterbrauchtum. Tittling/Passau 1990.  
Kuchler, Franz, Burggeflüster. Historischer Roman um Schloß Egg im Bayerischen Wald. Grafenau 1986.  
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[Kuchler, Franz,] O du hochgelobtes Greising. Liebeserklärung an ein Bergdorf vom Kuchler Franz. Verlag 
Ebner, Deggendorf 1997.  
Ostbayerische Schriftsteller und ihre Werke – Ein „Vergelt’s Gott“. Morsak, Grafenau 1997.  
Kuchler, Franz, Meine Erinnerung an besondere Leut. Verlag Ebner, Deggendorf 2001.  
DDo Nr. 281 vom 29.10.1941, 2; Kuchler, Erinnerungen, o.J. (m. Abb.); Helmut Gärtner in DZ Nr. 176 vom 
2.8.2007; Helmut Gärtner in DZ Nr. 94 vom 24.4.2009. 
 

Westerholz, S. Michael, Die Deggendorfer Gnad und Nachwirkungen eines antisemitischen Dauer-Ärgernisses. 
HaGalil.com. Jüdisches Leben online. www.hagalil.com/2009/07/gnad (14.7.2009).  

 
Kueffer, (Johann) Thomas (*1672 Neustadt a. d. Donau, † 4.9.1741 Deggendorf), um 1699 
Kooperator, 1720 Benefiziat. 
Kueffer, Kandidat der Philosophie, der Moraltheologie und des Kirchenrechts, erhielt am 15.3.1697 
die Priesterweihe und war spätestens 1699 Kooperator in Deggendorf (EMatr 3.11.1699). Im Februar 
1720 erhielt er hier die Stelle eines Benefiziaten. Als solcher schrieb er den Bericht über das 
Benefizium für die Bistumsmatrikel 1723/1724. –  

EMatr 3.11.1699, Mf 493, 18/497; TMatr 1.6.1701; 9.3.1702 ff.; BMatr 1741 Mf 627, 26/237; 
Bistumsmatrikel 1723/1724, 621f.; Ries Bd. C/K/Q, 178; Bauer 1894, 141; Wagner 2012, 225.  

 
Kufner, Joseph (* um 1805 Deggendorf), Dr. med. 
Kufner wurde 1831 an der Universität München mit der 16-seitigen Arbeit Tentamen inaugurale 

medicum sistens rationem, qua morbi inter se tam diversi mercurio sanentur zum Dr. med. 
promoviert. –  
Die Eltern sind nicht klar ermittelbar. Von 1790 bis 1807 wurden vier Josef Kufner getauft; drei waren 
unehelich und Kinder in ungesicherten Verhältnissen, einer starb nach drei Wochen. Am 
wahrscheinlichsten wären als Eltern wohl die besser situierten Johann Bapt. Kufner, Müller, und seine 
Ehefrau Theresia, geb. Leimer, Müllerstochter. –  

TMatr 13.4.1806, 5/35 (?);  
Freninger 1872, 60; Resch / Buzas II, 1976, 73.   

 
Kugler, Georg (1639), Zimmerermeister. 
Der Zimmerermeister aus Niederaltaich führte 1639 bei der Turmerhöhung der Geiersbergkirche die 
Zimmererarbeiten aus, die vor allem auch den Glockenstuhl umfassten. –  

KiR 1639, 44v.  
 
Kuhn-Foelix, August (*1893 Mainz, † 1976), Journalist, Schriftsteller, Dozent. 
Kuhn-Foelix war 1923–1933 Herausgeber der in Berlin erscheinenden Bücherzeitschrift Kuckucksei, 
in den späteren 1930-er Jahren Lokalredakteur für die Tageszeitung Bayerische Ostmark in 
Deggendorf. Nach dem Kriegsende lebte er in Nußdorf bei Traunstein. Er war Rundfunkmitarbeiter 
und veröffentlichte – teils kritisch beurteilte – Psychographien über Künstler, speziell auch über 
Heinrich von Kleist (1948) und Vincent van Gogh (1958). – Als Journalist förderte er in Deggendorf 
den jungen > Peter Kellnberger und zog ihn zu Tätigkeiten als Reporter für die Zeitung heran. –  

DLL 9, 1984, 691; Jung 2006 (> bei Kellnberger), 219–222, 235, 240.  
 
Kunert, Heinrich (*24.2.1899 Sudetenland, † 1982), Fabrikant, Begründer der Textilwerke 
Deggendorf. 
Der Vater Julius Kunert (*21.3.1871 Grünau, † 23.3.1950 Immenstadt, Allgäu) war zunächst 
Möbelschreiner in Warnsdorf (Nordböhmen) und gründete dort 1920 eine Strickerei und 
Krawattenfabrik. Die Söhne Heinrich und Julius (*1900) errichteten im benachbarten Groß-Schönau / 
Kr. Zittau (Sachsen) eine Wirkwarenfabrik, nach deren Aufgabe zusammen mit dem Vater 1924 in 
Warnsdorf die Wirkwarenfabrik J. Kunert & Söhne OHG. Mit zunächst 18 Betriebsangehörigen 
wurden täglich 300 Paar Strümpfe hergestellt, 1938 mit 5000 Beschäftigten täglich 100.000 Paar. 
Damit waren die Kunert-Werke die größte Strumpffabrik Europas. Mit Zukäufen von Betrieben und 
Neuerrichtungen hatte die Firma schließlich Niederlassungen in Prag, Pilsen, Brünn, Mährisch Ostrau, 
Preßburg und Kaschau sowie Auslieferungslager in 26 europäischen Städten. 1940 gehörte den 
Brüdern Heinrich und Julius in Prag das größte Kaufhaus (ARA). Im Unternehmen war Heinrich 
Kunert für die Technische Leitung zuständig, der Bruder Julius für den kaufmännischen Bereich, der 



 55 

Vater für die Betriebsaufsicht. Besonderer Wert wurde auf die Sozialeinrichtungen gelegt. Der 
ehemalige Kunertsche Betrieb in Warnsdorf war nach dem Zweiten Weltkrieg als Staatsunternehmen 
der Tschechoslowakei führend in der Strumpfherstellung, wovon 80 % in den Export gingen. 
Die ehemaligen Eigentümer begannen 1945 in Westdeutschland mit dem Neuaufbau des 
Unternehmens. Der Bruder Julius Kunert übernahm die Leitung der Großbetriebe mit Direktionssitz in 
Immenstadt, die an Produktionsleistung das frühere Werk weit übertreffen. Heinrich Kunert führte seit 
1946 zunächst eine Fabrik in Rankweil (Vorarlberg) und eine in Lindau und gründete 1958 in Seebach 
die Textilwerke Deggendorf. Als er einen Standort für seine Kunstfasertexturierei suchte, wurde er in 
Deggendorf zunächst abgewiesen. Durch seinen persönlichen Einsatz konnte der damalige 3. 
Bürgermeister > Berthold Heckscher (SPD) Kunert dennoch für eine Ansiedlung in Deggendorf 
gewinnen. Die Textilwerke Deggendorf wurden ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Nach 
dem Beginn mit 25 Arbeitern wuchs das Unternehmen bis 1963 auf 1.100, bis 1974 auf etwa 2.000 
Beschäftigte bei etwa 64.000 Quadratmetern bebauter Fläche. Seit 1973 ist Eva Maria Kunert (*1930) 
Gesellschafterin der Textilwerke Deggendorf. – Im Jahre 1969 wurde Kunert Ehrenbürger der Stadt 
Deggendorf und später der ehemaligen Gemeinde Seebach. Die Stadt ehrte ihn mit der Benennung 
einer Straße (Kunertstraße). –  

NDB 13, 1982, 293f. (Erhard Marschner); Westerholz 1999, 31f.; Behrendt 2010, 87.  
 
Kürzl, Josef (I) (* um 1773 Mietraching (?), † 21.7.1841, 68 J.), Maurer und Maler.  
Josef Kürzl war Beisitzer und kaufte 1815 das Malerrecht von der Witwe des > Cajetan Ambros 
Prellinger. 1815 ist Kürzl Besitzer des Hauses Nr. 315 (Östl. Stadtgraben 5). Seine Werkstatt führte ab 
1825 sein gleichnamiger Sohn > Josef Ferdinand. Man kann davon ausgehen, dass ein Teil der 
Votivbilder in der Geiersbergkirche aus den Jahren 1814–1825 von seiner Hand stammen und dass er 
auch solche, die sein Sohn geschaffen hat, stilistisch geprägt hat. –  
1836 starb der Sohn. 1838 bot Kürzl sein Anwesen Nr. 315 (Östl. Stadtgraben 5), ein zweigädiges 
Wohnhaus mit Obstgarten, Wagen- und Holzschupfen am Landgerichts-Graben, zusammen mit der 
Malergerechtigkeit per Inserat zum Verkauf an. –  
Am 13.3.1839 genehmigte der Magistrat die Ansässigwerdung eines Malers, Vergolders und 
Lackierers > Nikolaus Neuhauser aus Kramsach in Tirol. Offenbar besetzte Neuhauser die 
freigewordene Stelle von Kürzl. – Am 5.5.1841, wenige Wochen vor Kürzls Tod nach einem 
Schlagfluss, wurde das Haus an den Privatier Ferdinand Popp verkauft. –  

BMatr 1841, 5/105;  
Königl. Bayerisches Intelligenzblatt von Niederbayern 1838, 17. Stück vom 24. April 1838, 234 
(Verkaufsinserat);  
Zierer / Friedl 1937, 179f.; Fink 1950, 140; Markmiller 1982, 234; Wagner 2020, 214–216; Wagner 
2020/2021, 154f.  

 
Kürzl, Josef Ferdinand (II) (*3.10.1806, † 18./20.10.1836, 30 J.), Kunstmaler.  
Josef Kürzl wurde geboren als Sohn des > Josef Kürzl, lediger Maurer und Maler von Mietraching, 
und der ebenfalls ledigen Taglöhnerstochter Anna Maria Prantl von Wettzell LG Kötzting. Am 
16.1.1822 trat er mit der Matrikelnummer 722 als 15-Jähriger in die Akademie der Bildenden Künste 
in München ein und belegte das Fach Historienmalerei. Etwa ein Jahr vor Abschluss seiner 
Ausbildung sprach ihm 1824 der Magistrat eine Beihilfe in Höhe von 22 fl zu, weil er bereits weit 
fortgeschritten sei und das Gewerbe seines Vaters übernehmen solle, der in dürftigen Verhältnissen 
lebe, und weil man zur Emporbringung der Gewerbe und Künste eines Ortes auch aus den 
kommunalen Mitteln einen Beitrag machen dürfe. Am 3.11.1835 (ein Alter ist nicht angegeben) wurde 
er erneut in die Akademie aufgenommen unter der Matrikelnummer 2334 mit dem Fach Malerei, 
offenbar um sich fortzubilden.  
1825 trat der Junior die Nachfolge seines Vaters an. Als 1825/26 der Künstler > Stanislaus Pereira aus 
Amsterdam einen größeren Auftrag zur Reinigung der Altarblätter und teils auch der Altäre in den 
Kirchen der Stadt ausführte, wofür er insgesamt 252 fl Vergütung erhielt, war auch der junge Kürzl 
eingebunden. Für Ausbesserungsmaßnahmen an den Kirchenbildern erhielt er von der 
Geiersbergkirche 5 fl, von der Grabkirche 20 fl, von der Waisenhausstiftung 8 fl. Von dem 1826 unter 
einem Holzkasten wieder entdeckten Judenaltar fertigte Kürzl eine Zeichnung an (Eder). – Kürzl starb 
ledig mit 30 Jahren an Abzehrung. –  
Vermutlich haben Vater und Sohn Kürzl einige Votivbilder für die Geiersbergkirche gemalt, die in die 
Zeit 1825–1833 datiert sind. –  
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TMatr 1806, 5/39; BMatr 1836, 5/32;  
RP 1824/25, 20.10., 7r; 1825/26, 26.7., 85r und 29.8., 93r; RP 13.3.1839, 48;  
Akademie der Bildenden Künste München, Matrikelbuch 1 (1809–1841), 1822 und 1835, Matrikel-Nr. 722 
und 2334;  
Eder 1992, 365f. (m. Wiedergabe der Zeichnung vom Judenaltar); Wagner 2020, 56, 214–216; Wagner 
2020/2021, 154f.  

 
Kürzl, Johann (1877), Buchdrucker, Verleger. 
Kürzl wurde 1877 Eigentümer des Hauses Nr. 88 (Östl. Zwingergasse 19), das von seinem 
Vorbesitzer, Advokat > Andreas Lettenbauer, neu aufgebaut worden war. 1888 gab er es aus der 
Hand, um es drei Jahre später erneut bis 1896 zu besitzen. 1875 erwarb Kürzl von > Johann Jakob 
Kollmann Druckerei und Verlag.  

Zierer / Friedl 1937, 50; Molitor 2003, 298.   
 
Kuterl, Hans (1410), Bürger. 
Bei dem 1410 erfolgten Kauf des ehemaligen Degenbergerhauses in der Pfleggasse durch > Herzog 
Johann fungierte u.a. Kuterl als ein Siegelzeuge. Vermutlich war er damals ein Ratsherr. –  

Schreiner [1845], fol. 67. 


