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Gernot  kinz
(8. 6. 1940–26. 4. 2018).

ein leben für die oberösterreichische kultur

Obwohl Gernot kinz als jüngerer von zwei söhnen eines Juristen in linz auf 
die Welt kam, verbrachte er seine kindheit und volksschulzeit nach einem 
bombentreffer auf die Wohnung des ehepaars und nach dem durch eine 
kriegsverletzung verursachten tod des vaters in seewalchen am attersee. nach 
einer weiteren übersiedlung nach traun-Oed besuchte er die Otto-Glöckel-
schule in linz, wo ihn Geschichte und chemie faszinierten. die absolvierung 
der vierjährigen berufsbildenden schule der chemie linz aG ermöglichte ihm 
den einstieg ins berufsleben als chemielaborant. auf Grund seiner fähigkeiten 
ging er in leitender stelle in der pharma-forschung in pension.1

sein großes interesse galt jedoch der kunst, der Geschichte und der kultur-
geschichte des landes Oberösterreich. schon 1958 hatte er als mitglied des kurz 
zuvor gegründeten Welser musealvereines und als einer von zwei „überaus tätigen 
und kundigen mitarbeitern“2 mit dem damaligen direktor des Welser museums 
dr.  Gilbert trathnigg, Geräte für das im aufbau begriffene landwirtschafts-
museum mit den schwerpunkten most, Getreide, holz, flachs, ackerbau, 
fuhrpark gesammelt. die verbundenheit mit dem museum zeigt sich in den 
zugängen der 1950er und 1960er Jahre, in denen viele Objekte auf vermittlung 
oder als Geschenk von Gernot kinz übernommen wurden, vor allem landwirt-
schaftliches kleingerät, aber auch Gerät zur fischerei und flößerei. 

1 besonderer dank gilt ingrid Olden für ihre auskünfte zu biographischen details.
2 W. r iess, die sammlung „landwirtschaftsgeschichte“ in der burg Wels. in: Jahrbuch des museal-

vereines Wels 26 (1986), 9–14, ebenda 9.
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kinz befragte in der nähe seines Wohnortes hörsching in den fischerdörfern 
an der traun, ager und alm alte fischer, ehemalige betreiber des fischereigewerbes 
und eignete sich im laufe der Jahrzehnte durch unzählige Gespräche mit diesen 
zeitzeugen und eingehendes nachfragen unvergleichliches fachwissen an.3 
durch sammeln der noch vorhandenen Geräte, Werkzeuge und von hausrat 
aus fischerhäusern, genaue aufzeichnungen und anfertigung von fotos und 
zeichnungen konnte er einen beitrag über das Gerfischen in der traun verfassen, 
den er seinem verstorbenen „lehrmeister“ Gilbert trathnigg widmete.4 

die Welt der fischerei ließ ihn sein leben lang nicht mehr los. einerseits be-
schäftigte er sich mit den geologischen besonderheiten des Gebietes, interessierte 
sich für flussfunde5, andererseits schuf er die voraussetzung zur einrichtung eines 
fischereimuseums, indem er etwa 800 Objekte – von kleineren dimensionen 
wie reusen, lageln, Gere, netze und netznadeln, kehlsteine, spiegelhölzer, 
dreizacke, schwimmer, angelhaken, flossen … bis zu unterschiedlichen traunern, 
zillen … von mehreren metern länge – dem Oö. landesmuseum verkaufte. 
Geplant war von dr. Gunter dimt zum zeitpunkt des ankaufes im Jahr 1981 
ein eigenes „fischereimuseum“, das lediglich ansatzweise und nur für ein paar 
Jahre im rahmen des hohenbrunner Jagd-und fischereimuseums verwirklicht 
werden konnte. danach unterstützte der Oö. fischereiverband die initiatoren 
bei der Gründung eines schoppermuseums, sodass nun etliche leihgaben des 
Oö. landesmuseums aus der „fischereisammlung kinz“ im schopper- und 
fischermuseum in aschach an der donau zu besichtigen sind. die auswahl und 
das fachwissen steuerte Gernot kinz bei.

der kontakt zum Oö. landesmuseum, speziell der volkskundeabteilung, exis-
tierte schon lange vor der eröffnung des schlossmuseums. Gernot kinz zählte näm-
lich zu jenen zahlreichen freiwilligen mitarbeitern, die als „arbeitsgemeinschaft 
für volkskunde“ franz lipps anstrengungen in forschung, requise und samm-
lungsbearbeitung unterstützten, innerhalb derer ein großer Wissenstransfer statt-
fand und die ein netzwerk zu sammlern, kennern und künstlern knüpften. schon 
in jungen Jahren lernte er vom volkskundler des Oö. landesmuseums, dr. franz 
lipp, vom begründer des heimatbundes mondsee, dr. Walter kunze, und vom 
volkskünstler hans maierhofer-irrsee (1914–1998) aus zell am moos, wenn er 
sie bei ihren sammelwanderungen in der Gegend um mondsee begleitete, wenn 
auch mit unterschiedlichen intentionen. entweder veranlasste lipp Gernot kinz 

3 G. kinz, die Wasserstiefel der fischer und der Wasserbau-schiffleute aus dem flußgebiet der traun 
zwischen traunfall und traun-donau-mündung. in: Jahrbuch des Oö. musealvereines 122, 1 (1977), 
129–177.

4 G. kinz, Gerfischen zwischen traunfall und traun-donau-mündung. in: Jahrbuch des musealver-
eines Wels 16 (1970), 193–207.

5 Gernot kinz spendete laut direktionsbericht 1977 ein „bronze-Griffzungenschwert als flußfund aus 
der ager“: Jahrbuch des Oö. musealvereines 123, 2 (1978), 31.
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zu fahrten oder lag es vielleicht auch an seiner kindheit in seewalchen, dass er 
sich dem salzkammergut verbunden fühlte. lipp interessierte sich neben dem 
damals noch üblichen einbaum vor allem für das mondseer rauchhaus, das als 
freilichtmuseum im rahmen des autobahnbaus transloziert wurde. kunze trach-
tete, sein neues museum zu füllen und maierhofer-irrsee „verarbeitete“ viele seiner 
gesammelten Objekte als basis für seine kunstwerke. dennoch erzählte kinz Jahre 
später, es sei immer wieder zu einem regelrechten konkurrenzkampf in bezug aufs 
sammeln gekommen.

seit dieser zeit, den 1950er und 1960er Jahren, bestand engerer kontakt zu 
maierhofer-irrsee und seiner familie, dem kinz arbeiten zu überhöhtem preis 
abkaufte, damit er seine finanziellen schwierigkeiten überwinden konnte. so kam 
Jahre später die figurengruppe des pflügenden bauern aus dem Jahr 1947 durch 
kinz in die volkskundeabteilung des Oö. landesmuseums.6 

maierhofer-irrsee war nur einer von etlichen künstlern7 – vor allem 
volkskünstlern –, mit denen Gernot kinz seit seiner Jugend bekanntschaft schloss. 
rudolf Wernicke (1898–1963) schuf ein porträt des 18 Jährigen8 und ließ sich von 
ihm überzeugen, einen zyklus von bäuerlichen menschen aus der Welser heide zu 
zeichnen. auf Grund dieser verbindungen zu kunstschaffenden bekam er einblick 
in deren schaffen und gewann ihr vertrauen. so kümmerte er sich um den nachlass 
der maler rudolf Wernicke (1898–1963)9 und leo adler (1897–1987), wobei der 
schriftliche nachlass des vor allem als porträtist erfolgreichen Wernicke in form 
von fünf schachteln voller personaldokumente, korrespondenzen, Gästebüchern, 
fotosammlungen und vor allem vier karteikästen mit einem Werkverzeichnis im 
Oö. landesarchiv einen besonderen schatz für die bearbeitungen seiner zahlrei-
chen arbeiten darstellt.10 

die begeisterung für kunst, sein bestreben, das schöne und Wissenswerte für 
die nachwelt zu bewahren, brachte ihn immer in die nähe von museen, sodass 
die bezeichnung „vermittler“ für Gernot kinz vermutlich punktgenau zutrifft. 
Wenn er Objekte entdeckte, sei es bei einem händler, in einem auktionshaus 
oder in einem der vielen nachlässe diverser sammler, die er begutachten sollte, 

6 pflügender bauer, hans maierhofer (1914–1998), sign. und dat. 1947, Oö. landesmuseum, abtei-
lung volkskunde und alltagskultur, inv. nr. f 29.575.

7 z. b. max kislinger (1895–1983), franz Johann pilz (1921–2018). zu pilz siehe G. kinz, es muss 
nicht immer der dachstein sein. zum 75. Geburtstag des malers und Graphikers franz Johann pilz, 
bad Goisern. in: blickpunkte. kulturzeitschrift Oberösterreich 46 (1996), heft 2, 48–53.

8 porträt Gernot kinz, aquarell von rudolf Wernicke (1898–1963), 1958 (Oö. landesmuseum, Gra-
phische sammlung inv. nr. ha ii 6988).

9 G. kinz, der maler rudolf Wernicke und sein nachlaß im Oö. landesarchiv. in: Oberösterreichi-
scher kulturbericht 46 (1992), folge 1, 9; G. kinz, der maler rudolf Wernicke. in: blickpunkte. 
kulturzeitschrift Oberösterreich 42 (1992), heft 3, 32–35.

10 siehe dazu s. haider – G. marckhgott – k. rumpler, neuerwerbungen. in: 95. Jah-
resbericht des Oö. landesarchivs (1991), online abrufbar unter https://www.landesarchiv-ooe.at/
fileadmin/user_upload/dateien/texte_und_vorschriften/Jb1896_1996.pdf (26. 07. 2019).
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so konzentrierte er sich immer auf jene stücke, die keinesfalls „auf den markt“ 
kommen sollten, sondern einen dauerhaften platz in einer kulturinstitution ver-
dienten. auf Grund seines im laufe der Jahre erworbenen Wissens hatte er sich 
innerhalb der antiquitätenhändler einen platz erworben, der es ihm ermöglichte, 
bei versteigerungen nicht überboten zu werden oder einzelstücke aus konvoluten 
herauskaufen zu dürfen.11 es reichte ihm dann nicht, Objekte erstanden zu 
haben und sie für sich zu behalten. er wanderte vom museum volkskundehaus 
ried zum Welser museum12, vom nOrdicO zum schlossmuseum linz, vom 
Oö. landesarchiv zum lentos, je nachdem, um welchen Gegenstand es sich han-
delte und wen er für den geeignetsten verwalter hielt. so landeten Grafiken von 
Wernicke im lentos und in der Grafikabteilung des Oö. landesmuseums, WhW-
abzeichen und medaillen in der numismatischen abteilung, trachtengrafiken 
oder geätzte Gläser mit Goldhaubenfrauen und schifffahrtsdarstellungen in 
der volkskundeabteilung, während eine kolorierte spezialkarte (blatt Wels und 
kremsmünster) von 1880 mit drei fischereiordnungen ins Oö. landesarchiv ge-
langte und die kunstabteilung des Oö. landesmuseums u. a. ein selbstporträt 
des barockmalers Johann Georg morzer und das museum volkskundehaus 
ried13 spätbarocke kirchenleuchter sowie ein dazu gehörendes rauchfass bzw. 
ein pferdehufgefäß von 1860 ankaufen konnten.

besonders erwähnenswert ist der durch ihn bei einer auktion ermöglichte 
ankauf eines außergewöhnlichen Gmundner keramikkruges, der mit G. p. sig-
niert und 1781 datiert ist und der sehr detailliert historische fächerarbeiten, also 
flussregulierungsmaßnahmen, auf der traun zeigt.14 

keramik hatte es Gernot kinz ganz besonders angetan, was vielleicht daran 
liegt, dass seine lebensgefährtin ingrid Olden mitarbeiterin bei Gunda schihan 
(1921–2006), einer braunauer keramikerin, war. daher gelangten etliche vasen, 
schalen und schüsselchen aus dieser Werkstatt – auch von ihrer schülerin und 
mitarbeiterin monika prachthäuser (*1968) – in die volkskundeabteilung des 
Oö. landesmuseums. kinz pflegte intensiven kontakt mit dem keramiker karl 
michael adlmannseder (1902–1981) und der familie angermayer in eberschwang 
und ließ sogar die Geschäftsausstattung in form von mit fleischerszenen be-
malten kacheln einer geschlossenen braunauer fleischhauerei – eine technische 
herausforderung – von der Wand stemmen.15

11 auf diese Weise kamen z. b. aus schloss mondsee ein gravierter säbel und ein nachttopf mit dem 
monogramm des fürsten Wrede ins Oö. landesmuseum.

12 der enge kontakt zwischen Gernot kinz und dem museum Wels lockerte sich nach dem direk-
tionswechsel von Gilbert trathnigg zu Wilhelm rieß.

13 hier datieren die meisten ankäufe und spenden in die 1980er und 1990er Jahre.
14 G. kinz – a. euler, Gmundner birnkrug. in: museumsjournal. Oö. kulturberichte (1999), fol-

ge 7.
15 einer dieser kacheln ist im schlossmuseum linz in der ausstellung „20. Jahrhundert in Oberöster-

reich“ zu sehen.
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außerdem kaufte er bei franz Josef kieslinger (1904–1998)16 vor allem (nach 
Gmundner Originalen bemalte) Godenschalen, bei sylvia schleiß (*1948) und 
ursula buschek (1947–2017) schüsseln, vasen und figurale keramiken, wohl nicht 
nur um ihnen seine Wertschätzung zu erweisen, sondern zusätzlich um deren 
einkommen aufzubessern. 

üblicherweise spricht man nicht über Geld, schon gar nicht in einem nachruf, 
aber bei Gernot kinz ist diese zurückhaltung nicht möglich, denn ihm bedeutete 
vermögen nichts. Wie oft habe ich von ihm gehört, er könne sich nichts mitnehmen 
– und da war von krankheit und tod noch keine rede! Gerade in den letzten 
beiden Jahrzehnten verging kaum ein monat, in dem Gernot kinz – immer unan-
gemeldet – im büro stand und eine seiner ziemlich abgewetzten taschen17 leerte, 
um auf dem schreibtisch seine schätze auszubreiten und hinzuzufügen, er ver-
lange dafür „10.000 euro, zahlbar sofort oder in 100 Jahren“. immer seltener bot er 
Objekte zum kauf an, sondern verschenkte sie großzügig. selbst bei ankäufen, die 
er vermittelte, verlangte er immer nur genau jenen betrag, den er selbst dafür ausge-
legt hatte. so erhöhte sich der Objektbestand in der Grafikabteilung um etwa 400 
stück, innerhalb der volkskundeabteilung im laufe der Jahre um über 2.000 (!!!) 
stück, von einer knopfsammlung aus einer aufgelassenen schmuckmanufaktur, 
Ostereiern und heiligenbildchen über den Werkzeugbestand einer aufgelassenen 
zimmerei und bunten schnupftabakfläschchen bis zu „nazidevotionalien“ wie 
einem gestickten Wandbehang mit hakenkreuzen, einer christbaumkugel als 
hitlerkopf oder einem schnapsservice aus patronenhülsen mit hakenkreuzen.

sollte man schwerpunkte für all die zugänge benennen, so waren es neben der 
schon erwähnten fischerei-sammlung vor allem Gegenstände, die im rahmen von 
ausstellungsprojekten gesucht wurden. so konnte sich z. b. Gunter dimt über eine 
vielzahl von (porzellan-)pfeifen und rauchzubehör für die sonderausstellung 
„schnupfen und rauchen“ im schlossmuseum linz (1980) und die abteilung 
volkskunde und alltagskultur über etliche alltagsgegenstände für die dauer-
präsentation „20. Jahrhundert in Oberösterreich“ (seit 2010) freuen. auch andere 
sonderausstellungen bestückte er – manchmal knapp vor der eröffnung – mit 
(nicht eingeplant gewesenen) leihgaben.

neben keramik und Glas scheint kinz eine besondere vorliebe für die 
zinndeckel von oft nicht mehr vorhandenen Glaskrügen vor allem aus der zweiten 
hälfte des 19. Jahrhunderts gehegt zu haben, die mit bemalten porzellanscheiben 
gefüllt sind und satirische, humorvolle, aber auch anzügliche darstellungen 
aufweisen. 

16 G. kinz, der keramiker franz Josef kieslinger. in: blickpunkte. kulturzeitschrift Oberösterreich 
44 (1994), heft 4, 54–59.

17 Gernot kinz legte nie Wert auf modisches Outfit. ihm war eitelkeit fremd, aber er achtete penibel 
auf sauberkeit und Ordnung.
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vermutlich lässt sich die freude an diesen szenen mit seinem charakter er-
klären, denn er war immer zu scherzen aufgelegt, genierte sich nicht, sich über sich 
selbst lustig zu machen, über seine „kunstwerke“ – collagen aus fotos von sich 
selbst und zeitungsausschnitten mit großflächigen übermalungen – zu  lachen. er 
verfasste faschingsbriefe, ließ sich mit 70 Jahren die haare schulterlang wachsen, 
weil er eine rolle in einem laientheater übernommen hatte und erzählte bei seinen 
besuchen viele Geschichten. auch wenn nicht alle ganz der Wahrheit entsprochen 
haben dürften und manche angekündigte „lieferung“ nie einlangte – sie werden 
uns fehlen, die zugänge und die Geschichten und vor allem ein engagierter, be-
scheidener18, humorvoller und begeisterter museumsmann mit einem weiten 
herzen für menschen und einer großen liebe zur heimat.

 andrea euler

18 von seinem 1978 verliehenen konsulententitel musste man wissen. er erwähnte ihn niemals.


