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markus cerman, franz X. eder, peter eigner, andrea komlosy, erich 
landsteiner (hg.), Wirtschaft und Gesellschaft. europa 1000–2000 (vGs 
studientexte 2). studienverlag innsbruck – Wien – bozen 2011, 440 seiten.

es handelt sich um ein lehrbuch für studienanfänger. 21 beiträge von 17 
autoren haben es allerdings den herausgebern nicht leicht gemacht. denn dass 
daraus ein homogener text, mit nicht zu vielen überschneidungen und nicht 
zu vielen lücken entsteht, ist eine große herausforderung. man kann sagen, sie 
ist gelöst worden. die Gliederung folgt dem gängigen fächerkanon: eine große 
zahl von themen werden in zeitlichen längsschnitten behandelt: zeitliche 
periodisierung und räumliche abgrenzung, ökonomische Grundmodelle, Wirt-
schaftswachstum, demografie, technische entwicklung, landwirtschaft, Gewerbe 
und protoindustrialisierung, industrie, arbeitsverhältnisse, arbeitsmigration, 
konsum, Wirtschafts- und sozialpolitik, haus und familie, stände und klassen, 
Geschlechterverhältnisse, sozialer protest, europa und die Welt.

die herausgeber sind sich dabei durchaus der lücken bewusst. es fehlen handel, 
dienstleistungen, Geldwesen und banken, aber auch alle verteilungspolitischen 
fragestellungen. doch das ist das leid aller herausgeber. einerseits soll der umfang 
nicht zu groß werden, andererseits fallen vielleicht autoren aus oder sind nicht zur 
hand, vor allem wenn der autorenkreis wie im gegenständlichen fall auf das institut 
für Wirtschafts- und sozialgeschichte der universität Wien und sein umfeld be-
schränkt wird. das kann man als einengung sehen. andererseits ist es ein hervor-
ragender ausweis für die leistungsfähigkeit und bandbreite der themen, die an 
diesem institut bewältigt werden können. in diesem sinne ein großes kompliment. 
die tradition der lehre und forschung, die dort ausgebildet wurde, das denken 
in großen längsschnitten, die überlappung sozial- und wirtschaftshistorischer 
fragestellungen, die intensive auseinandersetzung mit theoretischen modellen 
prägen den band und bewirken ein überraschend harmonisches Gesamtbild.
 roman sandgruber

 
Walter kneidinger, das Obere mühlviertel. frühe Geschichte und erste 
ansichten. lembach [2013]. eigenverlag, 95 s., zahlr. abb.

dieses buch eines engagierten Geschichtsinteressierten setzt sich – wie im 
vorwort ausführlich erklärt – eine „untersuchung der frühen besiedelung des 
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Oberen mühlviertels zum ziel“ und will – zumindest im ersten kapitel – in 
 wissenschaftlich-kritischer auseinandersetzung mit dem vorhandenen (v. a. ur-
kundlichen) Quellenbestand den Weg durch „Gründungsmythen“, legenden, 
sagen etc. zu den historischen fakten bahnen. die latte liegt demnach hoch; 
ein kurzer kommentar zur einordnung des Werkes, das wesentliche Grundfragen 
mittelalterlicher verfassungs- und adelsgeschichte anspricht, darf daher erlaubt 
sein. im kern geht es dem autor um eine revision des von (im übrigen nicht 
in „payerbach“ [peuerbach], wie angegeben, sondern in schwertberg geborenen) 
Julius strnadt 1860 bzw. 1906 entworfenen bildes des hochmittelalterlichen 
landesausbaus im untersuchungsgebiet und der rolle von falkensteinern und 
Witigonen/rosenbergern in diesem prozess.1 seine methode legt der autor da-
hingehend fest, „den lokalhistorischen fragen wissenschaftliche kriterien einer-
seits nach dem prinzip des methodischen zweifelns anzulegen, andererseits mit 
zitat- und literaturhinweisen … abweichende ansichten zu belegen“. ersteres 
erschließt sich dem leser leider nicht, letzteres beschränkt sich auf „wesent-
liche autoren“, wobei die reduktion der auswahl quantitativ und v. a. qualitativ 
für eine nachprüfbarkeit der aussagen viel zu weit geht und der Gang zu den 
primärquellen, der für eine solcher art angestrebte Grundlagenforschung uner-
lässlich ist, unterbleibt. 

das buch wird in vier teile (a bis d) gegliedert. der erste abschnitt (a 1.) 
widmet sich zunächst knapp der frühzeit des Oberen mühlviertels mit beginn 
des frühmittelalters bis ins frühe 13. Jahrhundert, wobei man sich für den leser, 
der kaum mit der vielschichtigkeit des mittelalterlichen fälschungsbegriffes 
vertraut ist, eine eingehendere betrachtung der bekannten nordwaldschenkung 
heinrichs ii. an das kloster niedernburg von 1010 (mGh d h ii 217), die wohl 
eine im früheren 12. Jahrhundert mit erweitertem inhalt erstellte „nachzeichnung“ 
einer echten vorlage ist, gewünscht hätte.2 es folgt das kernkapitel über „mythen 
und legenden“ (a.2) mit einer Geschichte der falkensteiner (a.2.1), bei denen in 
der tat ein abgrenzungsproblem zwischen den edelfreien herren von kirchberg-

1 J. strnadt, versuch einer Geschichte der passauischen herrschaft im oberen mühlviertel, na-
mentlich des landgerichtes velden. bericht über das museum francisco-carolinum 20 (1860) 
75–288 [so im übrigen das korrekte zitat!]; ders., das land im norden der donau. archiv für 
österreichische Geschichte 94 (1906) 83–310. auch hier ist eine korrektur anzubringen: nicht das 
frühwerk 1860 ist die, wie vom autor angegeben, „aufwändig aus verschiedenen archiven“ recher-
chierte arbeit, sondern gerade das alterswerk 1906 basiert auf der summe der im zuge der überaus 
zahlreichen archivreisen für den „historischen atlas der österreichischen alpenländer“ zusammen-
getragenen (Original-)Quellen!

2 zur nordwaldschenkung und deren bedeutung zuletzt f.-r. erkens, bischöfliche herrschaft 
im nordwald: der passauer bischöfe herrschaftliche präsenz im norden der donau, in: k. birn-
gruber – c. schmid unter mitarbeit von h. Weigl (hgg.), adel, burg und herrschaft an 
der „Grenze“: österreich und böhmen beiträge der interdisziplinären und grenzüberschreitenden 
tagung in freistadt, Oberösterreich, vom 26. bis 28. mai 2011 (studien zur kulturgeschichte von 
Oberösterreich 34), linz 2012, 41–56, hier: 43–46. 
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falkenstein und ministerialischen falkensteinern, den stiftern des klosters 
schlägl, und damit in zusammenhang ein problem der besitzgeschichte der burg 
falkenstein besteht, da in beiden Gruppen der leitname kalhoch eine promi-
nente rolle spielt. der Jurist strnadt nahm mit seiner interpretation der Quellen 
(mehr ist es auch nicht; strnadt gibt selbst offen zu, vielfach auf „vermutungen“3 
angewiesen zu sein; daher sind seine ergebnisse nicht „phantasieprodukt“ [s. 14], 
sondern rekonstruktion von vergangenheit, die sich fundierter kritik jederzeit 
zu stellen bereit ist) eine strikte trennung vor, die in der tat von nachfolgenden 
forschergenerationen inklusive heimatkundlicher arbeiten mehr oder weniger 
übernommen wurde. dies reißt den autor zu vielfach polemisch anmutender 
kritik, insbesondere an den historikern hin. doch sind diese selbstverständlich 
immer kinder ihrer zeit. so mangelt der rechtshistorischen, an „staatlichkeit“, 
„territorialität“ interessierten und vielfach an genealogischen fragen ausgerich-
teten adelsforschung der Generation strnadts der in den letzten Jahrzehnten 
von der forschung (insbesondere m. Weltins)4 entwickelte flexiblere zugriff 
auf die mittelalterliche rechts-, verfassungs- und sozialgeschichte und deren 
beschreibung. im vorliegenden fall etwa wären im spannungsfeld zwischen 
verfassungstheorie und -wirklichkeit stellung und zusammenhänge ministeria-
lischer und edelfreier Gruppen im näheren und weiteren umfeld des hochstifts 
passau zu untersuchen; vielversprechende ansätze und ergebnisse gibt es aktuell 
durchaus, wie die arbeiten m. hintermayer-Wellenbergs über die entwicklung 
einzelner passauer ministerialen bzw. edelfreien und deren verwandtschaftskreise 
zeigen.5 mit dem blick auf die bekannte tatsache, dass der aktionsradius kleinerer 
und größerer herren und deren Gefolges mitunter enorm sein konnte, ist eine 
beschränkung auf die „regesten der bischöfe von passau“ (vgl. s. 10) sicherlich zu 
kurz gegriffen.6 möglicherweise könnte ein blick auf die untere (wie auch immer 
abzugrenzende) ebene von unfreien milites bzw. rittermäßigem adel in diesem 
umfeld lohnend sein.7 dass eine solche arbeit für eine zeit, in der von einer praxis 
stabiler beinamen keine rede sein kann, methodisch enorm schwierig ist, liegt auf 

3 strnadt, land, 205.
4 vgl. den sammelband m. Weltin, das land und sein recht. ausgewählte beiträge zur verfas-

sungsgeschichte österreichs im mittelalter (miöG erg.bd. 49), hg. v. f. reichert – W. stel-
zer, Wien/münchen 2006.

5 m. hinter mayer-Wellenberg, verwandtschaftliche beziehungen zwischen den ministe-
rialen der bischöfe von passau im 12. und 13. Jahrhundert. Ostbairische Grenzmarken 46 (2004) 
85–96.

6 e. boshof, die regesten der bischöfe von passau, bd.1: 731–1206 (regesten zur bayerischen Ge-
schichte bd. 1), münchen 1992. 

7 als ausgangspunkt etwa r. zehetmayer, zum Gefolge des adels in der babenbergermark. mit-
teilungen des institituts für österreichische Geschichtsforschung 120 (2012) 23–49; für das mühl-
viertel k. birngruber, et duo milites proprii eius. eine vergessene baumgartenberger traditions-
notiz zur Geschichte des hochmittelalterlichen adels in österreich, in: mitteilungen des instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 120 (2012) 397–404.
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der hand und erfordert eine intensive auseinandersetzung mit den zahlreichen 
„problemen, vor die uns die Quellen stellen“.8 im falle des hochstiftes passau als 
brennpunkt divergierender herrschaftsinteressen zwischen bayern, böhmen und 
österreich kommt erschwerend hinzu, dass hier (besonders östlich der ranna) 
eine „zone sich überschneidender und überlagender einflüsse rechtlicher wie 
politischer art“9 vorliegt, welche eine glatte verfassungsmäßige einordnung z. b. 
von besitztiteln (etwa von burgen), abhängigkeiten und bindungen (etwa der 
diesen burgen zuordenbaren leute gegenüber lehens- und/oder [werdenden] 
landesherrn) fast unmöglich macht. die in diesem kapitel so heftige kritik am 
strnadt'schen konzept der „falkensteiner-frage“ ist im übrigen keineswegs neu, 
wie die stellungnahmen von f. stroh (1952 mit bezug auf f. sekker 1925) und i. h. 
pichler (1996) darlegen.10 ein paar z. t. schwerwiegende mängel dieses kapitels 
müssen ebenfalls noch richtiggestellt werden: Gebhard von Wallsee war selbst-
verständlich nicht „von 1315–1317 erzbischof “ (s. 12; und auch s. 13 „erzbistum“), 
sondern (erwählter) bischof von passau 1313/14–1315.11 zum datum der habs-
burgischen belagerung und einnahme der burg falkenstein fehlt (s. 13) der um-
fangreiche bericht der „continuatio vindobonensis“ zum Jahr 1289.12 heinrich 
von falkenstein vermachte im Jahre 1346 nicht die burg falkenstein dem passauer 
bischof (s. 13), sondern die burg rannariedl, und dies auch bereits 1345 – ein 
irrtum, bei dem sich in der tat strnadt 1906 gegenüber seinem erstlingswerk von 
1860 (dieses zitiert der autor an dieser stelle), übrigens mit nunmehriger angabe 
der Originalurkunde, selbst korrigierte.13 schließlich hätten noch die vagen 
angaben (s. 13) zum besitzübergang (pfandschaft) falkensteins an die Wallseer 

8 W. stör mer, hochmittelalterliche adelsfamilien. probleme, vor die uns die Quellen stellen, in: f. 
kr amer – W. stör mer (hgg.), hochmittelalterliche adelsfamilien in altbayern (studien zur 
bayerischen verfassungs- und sozialgeschichte 20), münchen 2005, 9–39; vgl. etwa G. marckh-
gott, „hochfreie“ in Oberösterreich. Genealogisch-topographische studie zur politischen situati-
on des oberösterreichischen zentralraumes in der ersten hälfte des 12. Jahrhunderts, in: historisches 
Jahrbuch der stadt linz (1981) 11–38.

9 vgl. erkens, bischöfliche herrschaft, 52.
10 ausführlich f. stroh, schlägl und die ödenkirchenfrage. Oberösterreichische heimatblätter 6 

(1952) 509–550, hier: 540–542 („Gegen die scheidung von hochfreien und ,unfreien‘ falkensteinern 
müßen schwerste bedenken erhoben werden.“; mit der forderung nach weiteren untersuchungen 
im bereich der „bayerischen kadalhohe“); f. sekker, burgen und schlösser, städte und klöster 
Oberösterreichs in Georg matthäus vischers topographia austria superioris modernae 1674, linz 
1925, 65; i. h. pichler, slage als cisterce. zur Geschichte des zisterzienserordens schlägl. mit-
teilungen des oberösterreichischen landesarchivs 18 (1996) 153–185, hier: 159 („die unterscheidung 
zwischen den hochfreien und den ministerialen falkensteinern scheint nicht überall logisch zu sein! 
Weitere untersuchungen wären nötig!“).

11 vgl. nunmehr e. boshof – t. frenz, die regesten der bischöfe von passau, bd. 4: 1283–1319 
(regesten zur bayerischen Geschichte [5], münchen 2013, nr. 3890–3893.

12 continuatio vindobonensis a. 1289, ed. W. Wattenbach, in: mGh ss 9, hannover 1851, 698–722, 
hier: 715, z. 15–23. 

13 strnadt, land 182f; strnadt, versuch, 198; Orig. im bayhsta münchen, passau hu 509 
(ungedr.).
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mit einer im urkundenbuch ob der enns gedruckten urkunde von 1354 leicht zu 
einem terminus ante quem konkretisiert werden können.14

im folgenden kapitel (a.2.2) wird die Geschichte der Witigonen bzw. 
rosenberger bis 1400, soweit sie bezug zum untersuchungsgebiet hat, behandelt. 
methodisch wird die fälschungstätigkeit ulrichs von rosenberg (1403–1462), die 
davon beeinflusste frühneuzeitliche (und selbstverständlich das discrimen veri ac 
falsi der erst später entwickelten diplomatik noch schwerlich berücksichtigende) 
historiographie des rosenbergischen hauschronisten václav březan (1568–1618)15 
und die dadurch lange zeit nachwirkende schwer durchschaubare frühzeit der 
Geschichte der Witigonen u. a. m. als anlass zu einem Generalverdacht gegen-
über „alten dokumenten“ hergenommen. ausführlich werden in der folge 
zusammenhänge und brüche in der Geschichte witigonischen besitzes, ins-
besondere des Wok von rosenberg, im Oberen mühlviertel kommentiert (die 
s. 17 als „Wohltaten“ übersetzten beneficia sind hier natürlich nichts anderes als 
„lehen“). die zusammenstellung illustriert immerhin anschaulich das territorial-
politische ringen zwischen den politischen mächten in der region und die rolle 
der ministerialen dabei, weiters, wie schwierig mittelalterliche Geschäftspraktiken 
wie tausch, verkauf, verpfändung, kauf auf Wiederkauf usw. zu interpretieren 
sind. Grobe fehler wie, dass 1262 „Witiko“ von rosenberg sein testament gemacht 
haben soll (s. 18), obwohl dies selbstverständlich der bedeutende Wok getan hat, 
sind angesichts der großen mühe in der argumentation und aufbereitung des 
urkundlichen materials des autors zu bedauern.16 

das letzte kapitel des teiles a widmet sich der bekannten figur des zawisch von 
falkenstein und dessen genealogischer und ständischer einordnung, die allerdings 
nicht überzeugt, da schon die zu diesem zwecke vorgestellte praxis mittelalterlicher 
titel und bezeichnungen wie dominus und nobilis generell missverstanden wird 
(s. 22). hier wäre an die möglichkeit des herrentitels als ausweis der ritterwürde 
zu denken gewesen, die selbstverständlich auch dem niederadel offen stand –, die 
Qualifizierung des (erneut falsch zugeordneten, s. o.) testaments von 1262 als par-
tielle fälschung zur konstruktion bestimmter verwandtschaftsverhältnisse (s. 22), 
schließlich die dem autor nicht nachvollziehbare, im mittelalter aber durchaus 
flexible beinamenpraxis und ihre auswirkungen auf siegelumschriften (s. 23; hier: 
siegel budiwojs von skalitz, das in der umschrift „von krummau“ hat, was kein 

14 ubloe vii, 345 nr. 338; zu 1355 ist dann auch der erste wallseeische pfleger auf falkenstein bekannt 
(ebd. 422 nr. 411).

15 vgl. etwa die kritische arbeit von a. kubíková, rožmberské kroniky. krátky a summovní výtah 
od václava březana [rosenberger chroniken. kurzer und summarischer auszug des václav březan], 
České budějovice 2005.

16 Orig. sta hohenfurt, ed. m. panger l, urkundenbuch des cistercienserstiftes b. mariae v. zu 
hohenfurt in böhmen (fra ii/23), Wien 1865, 17 nr. Xiii (ego Wocho de Rosenberch …).
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problem darstellt, da sich dieser sonst auch nach krummau nennt)17. spannender 
als die ausräumung vermeintlicher Geschichtsirrtümer wäre – das als anregung 
– eine Geschichte des zawisch als adeliger, der offenbar auf unterschiedlichen 
ebenen und politischen konstellationen auf beiden seiten der „Grenze“ agierte. 
so könnte ein wertvoller ansatz zu einer vergleichenden adelsgeschichte dieses 
raumes gewonnen werden.18

die weiteren kapitel sollen hier nur noch kursorisch angezeigt werden, zumal 
der autor diese als „populäre darstellung“ angelegt wissen will. im dritten teil des 
Großkapitels a werden die maßgeblichen ministeralen der Gegend, tannberger, 
haichenbacher und marsbacher, behandelt, weiters in knapper auflistung der 
übrige hohe und niedere adel mit zugehörigen sitzen, schließlich die stifte 
bzw. klosterherrschaften schlägl und st. florian. hervorzuheben ist hierbei die 
auflockerung mit zahlreichen sehr guten abbildungen aus dem „hager’schen 
schlösserbuch“ von ca. 1660 (landesarchiv linz)19, die sich durch das ganze buch 
ziehen. Grundsätzlichere überlegungen bergen dann abschnitte über burgen 
(a.4), deren entwicklung und baugeschichte, ebenso wie über „mittelalterliche 
standesordnung“ (a.5), „ritter (a.6; hier wird allerdings die unterscheidung des 
ritters im „ideellen“ sinn als träger der zeremoniell empfangenen ritterwürde 
und des ritters im „ständisch-politischen“ sinn [ritter und knechte] mit zuge-
höriger auswirkung auf den herrentitel missverstanden)20, „recht und Gesetz“ 
(a.7), „christentum und frühe kirchen“ (a.8; der begriff der eigenkirche hätte 
sich hier zumindest eine erwähnung verdient), „besiedelung, landesausbau und 
landwirtschaft“ (a.9), „infrastruktur: pfade – Weg – straßen“ (a.10), schließlich 
„alte märkte“ (a.10), womit der erste teil des buches beschließt.

der zweite teil (b) widmet sich dem sog. tannberger urbar von 1397 
(landesarchiv linz)21 und versucht die darin geschilderten sachverhalte und 
begrifflichkeiten zu erklären. ein vergleich mit urbaren des bayerischen und 
 österreichischen (vielleicht auch südböhmischen raumes) könnte hier so mancher 
geäußerte vermutung konkretere dimension verleihen. die in auszügen transkri-
bierten stellen sind erfreulicherweise durch erneut gute abbildungen nachprüfbar 
und regen zu leseübungen in zeitgenössischer gotischer buchschrift (textualis!, 

17 Orig. sta schlägl, u 1264, ed. pichler, urkundenbuch des stiftes schlägl, aigen i. m. 2003, 38 nr. 19.
18 vgl. demnächst mit dem fokus auf dem rittermäßigem adel einige hinweise bei k. birngruber, 

zwischen krummau und freistadt – notizen zum mittelalterlichen niederadel und seiner erfor-
schung in einer österreichisch-böhmischen Grenzregion, in: husitský tábor 18 (2014) (im druck).

19 panzerschrank sign. 36 (neuerwerbungen 170).
20 der herrentitel zeigt bei den rittermäßigen (im 14. Jh.) i. d. r. den besitz der ritterwürde an. Jene 

von ihnen, die dieser entbehrten, waren „ehrbare knechte“. für das hochstift passau müsste diese 
im herzogtum österreich vorherrschende praxis vor dem hintergrund der dort landständischen 
entwicklung noch untersucht werden.

21 lehen- und urbarbuch Gundackers von tannberg 1397, panzerschrank sign. 21 (starhemberger hs. 
111).
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selbstverständlich keine „art von druckbuchstaben“, s. 72) und kursive an. 
schließlich werden listenartig sämtliche Ortsnamen aufzulösen versucht, sicher-
lich eine wertvolle hilfe für künftige forschungen. das derb-heitere hexametri-
sche kolophon der handschrift sei hier noch richtiggestellt: Qui me scribebat, 
Thomas nomen habebat. Detur pro penna schriptori pulhcra puella – Wer mich 
schrieb, trug den namen thomas. man möge dem schreiber für die (arbeit seiner) 
feder ein schönes mädchen geben.

der dritte teil (c) bespricht die historisch-geographische dissertation von 
ratusny über den mittelalterlichen landesausbau im mühlviertel, der vierte 
und abschließende teil (d) „zawisch von falkenstein in der österreichischen 
reimchronik (1300)“. in einem nachwort wird als sehr persönliche Widmung die 
familiengeschichte des autors skizziert. eine Webseite22 dient als publikations- 
und kommunikationsplattform zum vorliegenden buch und weiteren arbeiten 
des autors.
 klaus birngruber

Johann kronbichler, paul troger 1698–1762, berlin – münchen, deutscher 
kunstverlag in kooperation mit der verlagsanstalt athesia aG, bozen, 2012. 648 
seiten, 670 abbildungen, fast durchgehend in farbe, isbn 978-3-422-07127-8.

pünktlich zum 250. todesjahr ist 2012 die langerwartete monographie zu paul 
troger (1698–1762) erschienen.
der autor, Johann kronbichler – direktor des diözesanmuseums in der hofburg 
zu brixen – hat sich seit Jahrzehnten mit troger wissenschaftlich beschäftigt, un-
terbrochen nur durch weitere forschungen zur barockmalerei.

monographien, aufsätze und ausstellungskataloge zu michael angelo 
unterberger, Jacob zanusi, daniel Gran und Johann Georg Grasmair waren die 
ergebnisse dieser studien zur mitteleuropäischen kunst der ersten hälfte des 
18. Jahrhunderts. 

nach nunmehr fast fünfzig Jahren ersetzt dieser gewichtige (3,6 kg) und volu-
minöse (648 seiten) prachtband die längst vergriffene monographie von Wanda 
aschenbrenner und Gregor schweighofer23, wobei der aktuelle forschungsstand 
bis zum Jahresende 2011 lückenlos dokumentiert wird.

das mit reichhaltigem, hervorragend reproduziertem photomaterial ausgestat-
tete Werk gliedert sich übersichtlich in sechs teile:
Während nach einer einleitung über leben und künstlerischen Werdegang be-

22 www.tannberger.wordpress.com (2.9.2014)
23 Wanda aschenbrenner und Gregor schweighofer, paul troger. leben und Werk, salz-

burg 1965.
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richtet wird, erfolgt daran anschließend eine ausführliche beschreibung der 
fresken, ölgemälde, zeichnungen und druckgraphik sowie der schule und 
nachfolge. den hauptteil des buches beinhaltet das 345 seiten umfassende 
Werkverzeichnis mit der katalogmäßigen bearbeitung von 63 fresken, 246 
ölbildern, 274 zeichnungen und 33 druckgraphischen blättern, gefolgt jeweils 
von zerstörten, fraglichen und falsch zugeschriebenen arbeiten. den abschluss 
der arbeit bildet der anhang mit den archivalien, überblick über leben und 
Werk des künstlers, abkürzungs-, literatur- und Quellenverzeichnis, personen- 
und Ortsregister u. a. 

Johann kronbichler verfolgt in der monographie den zwar nicht spekta-
kulären, über klar nachvollziehbaren, steten aufstieg trogers, seine aufträge, 
seine verhandlungstaktik bei den kontrakten, seine arbeitsweise, bildtypen, 
lehrtätigkeit und Werkstattbetrieb in klarer, akribischer Weise.

als maler der niederösterreichischen stifte findet sich die größte dichte seiner 
Werke in den benediktinerstiften altenburg, Göttweig, melk, seitenstetten, den 
ehemaligen augustiner-chorherrnstiften st. pölten und st. andrä an der traisen, 
im prämonstratenserstift Geras und im zisterzienserstift zwettl.

Weitere arbeiten verteilen sich auf das Gebiet der ehemaligen österrei-
chisch-ungarischen monarchie – tschechische und slowakische republik, ungarn 
und südtirol, während salzburg, kärnten und Oberösterreich nur gestreift werden.
paul trogers künstlerische hinterlassenschaften in Oberösterreich können als 
kaum merkbar eingestuft werden. so zeigt die am rückwärtigen deckblatt be-
findliche übersichtskarte mit den Orten von bedeutenden Werken paul trogers 
mit linz und peuerbach nur zwei Orte.

paul troger schuf hier ein einziges altarbild, die enthauptung der hl. barbara 
am linken seitenaltar in der pfarrkirche von peuerbach (G 140, ganzseitige 
abb. s. 107). um 1740 entstanden, befindet sich das ölbild heute in einem schlech - 
ten erhaltungszustand und ist auch bis zur vorliegenden arbeit kaum kunst-
historisch dokumentiert. der dehio – Oberösterreich (mehrere auflagen) 
erwähnt wohl das Werk, nennt aber keinen autor. 

die trogermonographie von aschenbrenner/schweighofer aus dem Jahre 1965 
verzeichnet erstmals dieses Werk als eigenhändige arbeit trogers und nennt auch 
die dazugehörige entwurfsskizze24, damals in stuttgarter privatbesitz und von 
bruno bushart zugeschrieben. diese ölstudie, heute in südtiroler privatbesitz, 
wurde erstmals von Johann kronbichler 2012 in der paul troger-ausstellung25 
im st. pöltener diözesanmuseum der öffentlichkeit präsentiert und eingehend 
besprochen (G 141).

24 ebd., s. 103, abb. 93.
25 paul troger. vision und andacht. ausstellung zum 250. todestag. ausstellungskatalog diözesanmu-

seum st. pölten, st. pölten 2012, s. 132, 133.
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die erwähnung von linz bezieht sich auf exponate des stadtmuseums nordico. 
die 1986 erstmals im katalog „österreichische und deutsche zeichnungen des 
17. und 18. Jahrhunderts“ vorgestellten arbeiten halten heute der stilkritik nicht 
mehr stand und werden nun entweder dem schülerkreis zugeschrieben oder in der 
art trogers erwähnt (zz 102–zz 108).

Weiters wird in der monographie auf die umfangreichen bestände an 
radierungen und kupferstichen paul trogers in diesem museum hingewiesen 
(s. 558).

erwähnt werden auch zeichnungen in vorchdorfer privatbesitz (z 159–
z163; zz 151 und 152) sowie die ehemals in der famosen sammlung des linzer 
privatgelehrten anton pachinger befindlichen und seit 1939 im Germanischen 
nationalmuseum in nürnberg aufbewahrten arbeiten (z 115 und 116, zz 123).

für verbindungen zu trogers frühen aufenthalt in klagenfurt um 1726 ist 
kronbichlers erstmalige feststellung von bedeutung, dass die zwei großen, fau-
chenden drachen im zweiten langhausfresko von st. andrä an der traisen 1730/31 
(f 8, abb. s. 47) und in der hauptkuppel der stiftskirche von altenburg 1732/33 
(f 23, abb. s. 53) unverkennbar auf das nach 1590 entstandene denkmal des 
klagenfurter Wahrzeichens, den lindwurm, zurückgehen. das monumentale tier 
mit seinem gepanzerten körper, den flügeln, dem kunstvoll geringelten schwanz 
und den markanten augen zeigt in aller deutlichkeit die noch frische erinnerung 
an seinen kurzen kärntenaufenthalt.26

zum ölbild „hl. bernhard als fürbitter bei der Gottesmutter“ (G 13) in der 
bischöflichen residenz in klagenfurt, um 1726, sei neben dem von kronbichler er-
kannten römischen vorbild noch auf das altarbild der „lactatio sancti bernardi“ 
in der bernhardkapelle der pfarrkirche in viktring von ferdinand stainer, 1715, 
hingewiesen.27

Obwohl seitenverkehrt, können trogers ölbild und die dazugehörende 
zeichnung (z 210, abb. s. 186) im bildaufbau und der Gesamtkomposition mit 
dem kärntner Werk, welches auch durch eine erhaltene entwurfszeichnung vor-
bereitet wurde28, durchaus verglichen werden.

nicht unerwähnt bleiben soll die besondere Würdigung des graphischen 
Werkes paul trogers.

Wenn der autor in seinem vorwort gleichsam entschuldigend die großen 
freskenausstattungen an den beginn der beschreibung der Werke stellt und 
bemerkt, dass eigentlich die zeichnung immer am beginn einer künstlerischen 

26 barbara kienzl und Wilhelm deuer, renaissance in kärnten, klagenfurt 1996, s. 59, abb. 39.
27 barbara neubauer-kienzl, Wilhelm deuer, eduard mahlknecht, barock in kärnten, 

klagenfurt 2000, s. 118, abb. 33.
28 Gertrude aurenhammer, die handzeichnung des 17. Jahrhunderts in österreich, Wien 1958, 

s. 158, kat. nr. u 60, abb. 68.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at



Rezensionen  339

beschäftigung und eines entstehungsprozesses steht, so weisen diese Gedanken 
bereits auf die umfangreiche und reich bebilderte bearbeitung der zeichnungen 
und druckgraphiken sowie den 142 seiten umfassenden Werkkatalog hin. 

das „Fondamento dell‘arte“ paul trogers in solch einer akribischen 
Wissenschaftlichkeit und herausragender photopräsentation dargeboten zu be-
kommen, erfreut den leser und betrachter über alle maßen. 

neben den gesicherten arbeiten stellt sich der autor der heiklen aufgabe der 
fraglichen und falsch zugeschriebenen zeichnungen sowie den problemen der 
herausarbeitung des eigenen zeichenstils trogers im vergleich zu dem seines 
schülerkreises, der in das bisher noch kaum gelöste phänomen des einheitsstils 
der Wiener akademie ab der Jahrhundertmitte mündet.

erschwert wird diese problematik durch das desideratum einer umfassenden 
bearbeitung der barocken handzeichnung in österreich, liegt doch Gertrude 
aurenhammers buch über das 17. Jahrhundert nunmehr schon 56 Jahre zurück29, 
ganz zu schweigen von karl Garzarolli-thurnlackhs überblickswerk, das vor kaum 
zu glaubenden 86 Jahren erschienen ist.30

kronbichlers umfangreiche forschungen in bezug auf die zeichnungen paul 
trogers und seinem umfeld mögen ein anlass für die zukünftige beschäftigung 
zu diesem komplexen thema sein.

Wie der autor in seinen ausführungen betont, stellt eine neue monographie 
über paul troger, die den heutigen ansprüchen einigermaßen gerecht werden 
will, ein aufwendiges unterfangen dar, auch wenn auf eine umfangreiche, bereits 
erschienene literatur zurückgegriffen werden kann und man in der tat nicht an 
den Wurzeln beginnen muss. daraus ergeben sich viele hilfestellungen, aber auch 
erschwernisse.

nach umfangreichen vorarbeiten, besonders auch in archivalischer sicht, gab 
wohl das international besetzte symposium in stift altenberg im Jahre 2003 die 
initialzündung zur finalisierung des projektes.31

damals wie heute nach dem erscheinen der publikation bleiben noch viele 
fragen zu troger offen. auf deren klärung zu warten, hätte jedoch bedeutet, dass 
die monographie zu paul troger nie erschienen wäre, wie kronbichler abschlie-
ßend betont.

ungefähr ähnlich äußerte sich der gemeinsame hochverehrte doktorvater von 
autor und rezensent, univ.-prof. Günther heinz, zum abschluss von wissen-

29 Wie vorhergehende anm.
30 karl Garzarolli-thurnlackh, die barocke handzeichnung in österreich, zürich/Wien/

leipzig 1928.
31 barockberichte. informationsblätter des salzburger barockmuseums zur bildenden kunst des 17. und 

18. Jahrhunderts, heft 38/39, 2005, referatsband zum altenburger symposium.
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schaftlichen arbeiten: „bringen sie ihr Werk endlich zum abschluss, denn fertig 
wird es ohnehin nie!“
 herfried thaler

mitteilungen des Oö. landesarchivs band 23 / 2013. „unser 20. Jahrhundert“. 
herausgegeben vom Oberösterreichischen landesarchiv in linz. linz 2013. 306 
seiten.

anlässlich der eröffnung der neuen dauerausstellung im schlossmuseum 
zur kultur- und kunstgeschichte im 20. Jahrhundert in Oberösterreich wurde 
am 30.  september und 1. Oktober 2011 das symposion mit dem titel „unser 
20. Jahrhundert. kulturgeschichtliche perspektiven auf Oberösterreich“ im 
schlossmuseum linz von den Oö landesmuseen gemeinsam mit dem 
Oö. landesarchiv und der Oö. direktion kultur/institut für kunst und volks- 
kultur und dem adalbert-stifter-institut veranstaltet. die beiträge der vortragen- 
den wurden nun in den mitteilungen des Oö. landesarchivs veröffentlicht. 

Gemäß dem schwergewicht der sammlungspräsentation im schlossmuseum 
auf kunstgeschichte und kulturgeschichte/volkskunde wurden auch die 
vortragenden ausgewählt und bilden demzufolge auch ein schwergewicht in 
der publikation. es wäre wünschenswert, wenn in einem folgeband auch auf die 
Wirtschafts- und technikgeschichte, sowie auf naturwissenschaftliche aspekte 
des 20. Jahrhunderts eingegangen werden könnte. 

der erste beitrag von roger m. allmansberger, der den doyen der 
 oberösterreichischen volkskunde ernst burgstaller vorstellt, versucht ausdrück-
lich den menschen hinter dem forscher sichtbar zu machen. ausgangspunkt  dieses 
menschenbildes, der als pionier und Workaholic bezeichneten persönlichkeit, 
war der nachlass im Oberösterreichischen landesarchiv, diverse personalakten 
der oberösterreichischen landesregierung, sowie die universitätsarchive in 
heidelberg und Graz. es verwundert ein wenig, warum bei diesem menschenbild 
auf die archive in der heimatkundlichen sammlung leonding, auf das archiv 
der museen der stadt Wels und des felsbildmuseums in spital/drau, die jeweils 
einen teilnachlass besitzen, verzichtet wurde, sowie keine nähe zu verwandten 
oder zeitzeugen gesucht wurde, die doch sicherlich die persönlichkeit ernst 
burgstaller beschreiben hätten können. neben der biografie, seinem verhältnis 
zum nationalsozialismus, seinem sozialen umfeld sowie seiner wissen-
schaftlichen ausrichtung wird hier ein umfassendes charakterbild gezeichnet, 
das die doch sehr sachliche darstellung der publikationen von ernst burg-
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staller, die kurz nach seinem tod herausgegeben wurde, hervorragend ergänzt.32 
Gerhard Gaigg stellt in seinem beitrag „die vereinnahmung des brauchtums 

durch den nationalsozialismus“ die politische nutzbarmachung von bräuchen, 
von neuen trägergruppen des brauchtums nach dem 1. Weltkrieg, die ideologi-
sche ausrichtung der vereine, die staatlichen lenkungs- und zwangsmaßnahmen 
am beispiel des muttertages, der 1.-mai-feiern, der sonnwendfeiern, der 
Weihnachtsfeiern und auch der erntedankfeiern sehr anschaulich vor, verzichtet 
aber leider darauf, manche zitate zu belegen, sodass ein folgestudium in einigen 
bereichen nur sehr schwer möglich ist. er schließt hier an die publikation von 
2004 an, die als zusätzliches studium zu diesem thema hier empfohlen wird.33 ()
die biographie von Othmar zechyr liefert für Gernot heiss das beispiel, um 
auf „kindererziehung und Jugendkultur von 1940–1960 in Oberösterreich“ ein-
zugehen. Gerade dieses lebensbild verdeutlicht sehr anschaulich die unterschied-
lichen und auch wandelnden zugänge zur kindererziehung und sozialisation 
zur mitte des 20. Jahrhunderts. es wäre wünschenswert dieses beispiel in einem 
folgebeitrag auch mit anderen kinderschicksalen zu erweitern.

martin hochleitner und Gabriele spindler liefern, wie schon 
der titel „kunst im überblick?“ verheißt, ihr kuratorisches konzept zur 
sammlungspräsentation der kunst des 20. Jahrhunderts in kurzform. schon der 
übertitel bringt die problematik in diskussion, dass hier keineswegs eine kunst 
im überblick gegeben werden kann, da es keine spezifisch oberösterreichische 
kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts gibt, die sich von den übrigen nationalen oder 
internationalen entwicklungen klar abgrenzen und darstellen ließe. aus diesem 
Grunde wurde in der dauerausstellung und auch im beitrag eine darstellung der 
17 themenbereiche mit entwicklungen, ereignissen, institutionen, etappen und 
keine dezidiert chronologische präsentation gewählt. 

in anlehnung und auch basierend auf den ergebnissen des ausstellungsprojektes 
„kulturhauptstadt des führers“ von 2008/2009 berichtet birgit kirchmayr über 
die „kontinuitäten und brüche in der bildenden kunst Oberösterreichs vor dem 
hintergrund des nationalsozialismus“. die einleitend vorgestellten zitate „Wenig 
extreme in einer zeit voller extreme“ (harry slapnicka, 1991), „im volk wurzelnd“ 
(alfred kubin, 1933), „entartet/undeutsch“ (ernst august von mandeslloh, 1939), 
sowie „der krieg hat die künste nicht zum schweigen gebracht“ (august eigruber, 
1940) bestätigen anschaulich an beispielen, künstlerbiographien beziehungsweise 
auch an kunstwerken die zentralen facetten der thematik.

32 univ. prof. W. hofrat dr. ernst burgstaller 29. 5. 1906–22. 1. 2000 in memoriam. ein leben für die 
Wissenschaft. bio- und bibliographie. als festgabe zu seinem 90. Geburtstag zusammengestellt von 
ehemaligen hörerinnen und hörern, redigiert von dr. Josefa burgstaller. linz 2001.

33 Gaigg, Gerhard, Jalkotzy, alexander: volkskultur und festkultur in Oberdonau. in: Oberös-
terreich in der zeit des nationalsozialismus bd. 2. hrsg. v. Oö. landesarchiv. reichsgau Oberdonau 
aspekte 1. linz 2004. s. 253–324.
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sehr eindrucksvoll ist die sichtung zur „heimatdichtung in Oberösterreich“ von 
arnold klaffenböck, die nicht nur die außergewöhnliche literaturkenntnis 
des autors herausstellt, sondern auch eine umfassende übersicht zum literari-
schen Geschehen Oberösterreichs bietet. auch die problematik mit dem begriff 
„heimat“dichtung wird schlüssig in seiner Geschichtlichkeit erläutert und die 
vollzogene grundlegende veränderung, inhaltliche erweiterung, die auflösung 
der traditionellen Grundmuster und eröffnung neuer möglichkeiten im laufe 
des Jahrhunderts dargestellt. 

daran anschließend bietet auch der beitrag von siegfried kristöffl zur 
Geschichte der „heimatforschung“ eine umfassende zusammenfassung der 
entwicklungslinien und auch institutionengeschichte in Oberösterreich, die na-
türlich eng mit persönlichkeiten wie adalbert depiny, Wilhelm Gärtner, eduard 
kriechbaum, franz lipp, franz pfeffer, aldemar schiffkorn u. v. m. verbunden ist. 
für den autor gilt als unbestrittene these: „so wie sich der heimatbegriff über die 
Jahrzehnte verändert, so verändert sich auch die heimatforschung.“ 

Gerhard marckghott sieht seinen aufsatz zur „dokumentation im digi-
talen zeitalter“ als diskussionsbeitrag, wobei er den wechselnden umgang mit 
dokumentationen in landesarchiv, mit den kultur- und alltagsgeschichtlichen 
Quellen und den neuen möglichkeiten anführt. er verweist in seiner darstellung 
ausdrücklich auf der problematik von digitalisierten alltagsquellen, digitalen 
datenbanken und dem internet als kulturgeschichtlicher Quelle. notwendig 
scheint in jedem fall ein institutionenübergreifender abstimmungsbedarf über 
die ziele und inhalte alltagsgeschichtlicher sammlungstätigkeit. 

auch klaus petermayr, der sich mit dem „Wandel der volks-
musikanschauung(en) im 20. Jahrhundert“ beschäftigt hat, weist auf die unter-
schiedlichsten anschauungsweisen, die er auf den blick von außen und von innen 
zusammenfasst, auf die vielschichtigkeit und auf die politischen vereinnahmungen 
im volksmusikalischen bereich hin. Gerade die personellen kontinuitäten 
nach 1945 wirkten sich dabei eher negativ auf die weitere entwicklung dieser 
kulturformen aus, da sie weiterhin der parteilinie dienten, von eigentlichen 
problemen ablenkten und den funktionären einen möglichst unantastbaren 
stand sicherten. demungeachtet hat er herausgestellt, dass volksmusik oftmals 
dem broterwerb diente und einen zuverdienst bot. eine professionalisierung fand 
erst in den 1990er Jahren statt. 

eindrucksvoll auch in seiner dichte ist die historische skizze der erinne-
rungskultur für die Opfer des nationalsozialismus von florian schwanninger. 
Gerade diese thematik und problematik am standort Oberösterreich mit all 
seinen hinterlassenschaften entbehrte schon lange einer umfassenden überschau. 
sehr interessant und deutlich herausgearbeitet hat hier der autor den epochal 
unterschiedlichen umgang mit dem „erinnern und Gedenken in Oberösterreich“ 
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und auch österreich in ihrem spagat zwischen verdrängung, aufarbeitung, 
institutionalisierung, „bedenkjahren“ und normalisierung und die deutliche 
abhängigkeit von den politischen leitideen und leitfiguren. die abschließende 
mahnung vor rechtsradikalen vorfällen und dass die erinnernde und gedenkende 
beschäftigung kein allheilmittel sondern als lebloses ritual oder pflichterfüllung 
ohne tatsächlichen bezug zur Gegenwart kontraproduktiv wirkt, soll hier noch 
einmal angeführt werden. ziel des umgangs mit „erinnern und Gedenken“ er-
scheint in jedem fall, dass die ereignisse der ns-zeit in adäquater form an die 
kommende Generation vermittelt werden sollten. 

bedauerlich, dass die vorträge von roman sandgruber zu den spitzen-
einkommen und einkommensungleichheiten von 1890 bis 1910, zur arbei-
terkultur von der zwischenkriegszeit bis in die zweite republik von brigitte 
kepplinger, der beitrag von Gabriele kaiser zu architektonischen neuansätzen 
der 1960er- und 1970er Jahre in Wohnexperimenten und von michael John 
„einheimische fremde? zur migration nach Oö. im 20. Jh.“ keinen eingang in 
diese publikation, dafür aber in separate veröffentlichungen gefunden haben. 
insgesamt ist das schwergewicht auf die Geschichte des nationalsozialismus 
in Oberösterreich bei dieser publikation deutlich, sodass eine erweiterung 
auf die davorliegenden und nachfolgenden epochen in der darstellung der 
kultur geschichtlichen perspektiven in Oberösterreich in dieser gewählten 
kurzform noch aussteht. Wer einen schnellen einblick in die kulturgeschichte 
Oberösterreichs mit derzeitigen forschungsergebnissen sucht, wird mit den 
mitteilungen des Oberösterreichischen landesarchivs bd. 23/2013 hervorragend 
bedient. 
 thekla Weissengruber

arnold hackl, erinnerungen an sibirien – kriegsgefangenschaft 1914–1920. 
ediert und kommentiert von alexander smutni, hg. vom Oö. landesarchiv, linz 
2009 (=Quellen zur Geschichte Oberösterreichs 7).

„Linz, am 18. November 1935. Meine liebe Tochter, … Du bist erst einige Stunden 
alt. … Ich sehe Dich als 16-jährige vor mir und will Dir nun meine Erlebnisse wäh-
rend des Weltkrieges erzählen. … Aber … es soll kein solches Kriegsbuch werden, wie 
sie jetzt modern sind, wo man nur die guten Seiten des Krieges schildert oder die 
durch und durch verlogen sind. …“

mit diesen Worten begrüßt der verheiratete lehrer arnold hackl seine neu-
geborene tochter mit dem oben angeführten vorhaben. auf den tag genau 21 
Jahre vorher war er teilnehmer an der schlacht von podzamcze-pilica, die die 
k. u. k. truppen der österreichisch-ungarischen monarchie gegen die truppen 
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des russischen zarenreiches ausfochten. kurz darauf geriet hackl in russische 
Gefangenschaft, aus der er erst 1920 zurückkehren konnte.

lange zeit, von 1935 bis 1968, schreibt hackl an seinen erinnerungen, un-
terbrochen durch den zweiten Weltkrieg und die anschließenden Jahre. allein 
schon der zeitliche abstand von den geschilderten ereignissen lässt eine nicht von 
emotionen bestimmte art der darstellung zu. die aufzeichnungen sind in drei 
hefte gegliedert: heft eins behandelt die zeit vom kriegsausbruch über hackls 
ausbildung zum soldaten im k. k. landwehr-infanterieregiment nr. 2 in linz bis 
zu den ersten bewegungen „im felde“ an der nordostfront; dabei verhehlt er nicht 
seine anfängliche kriegsbegeisterung und die freudige erwartung, Weihnachten 
wiederum im kreise seiner familie feiern zu können. doch bald schon stellen sich 
anzeichen der ernüchterung ein: erste feindkontakte und der militärische drill 
in den stellungen bringen die optimistische stimmung ins Wanken.

das zweite heft beinhaltet die schilderung der schon oben genannten 
schlacht sowie die Gefangennahme hackls und zahlreicher Waffengefährten 
durch russische truppen. beinahe im stil eines Weltreisenden schildert hackl 
seine erfahrungen auf dem langen transport mit der transsibirischen eisenbahn 
ins ferne Ostsibirien, in das Gefangenenlager beresowka, nahe der stadt ulan 
ude gelegen. dort angekommen, muss er sich auf eine unerwartet lange zeit der 
verwahrung, geprägt durch horrenden mangel an nahrungsmitteln, aber auch 
an emotionaler zuwendung, einstellen. seine berichte erscheinen – auch von der 
erfahrung des inzwischen installierten „ständestaates“ geprägt – objektiv und 
ohne ressentiments bestimmten bevölkerungsgruppen gegenüber. nur der öster-
reichisch-ungarischen Offizierskaste gegenüber nimmt er eine reservierte haltung 
ein. Gleichzeitig schildert er die extremen bedingungen in einer menschenfeind-
lichen natur und den umgang damit in mehreren abschnitten.

bedingt durch den umsturz im russischen zarenreich im frühjahr 1917 
konnte sich hackl im folgenden sommer zu einem arbeitskommando nahe 
irkutsk melden und dadurch wesentlich an bewegungsfreiheit und auch an 
selbstbestimmung gewinnen. die erfahrungen aus dieser auch weltpolitisch 
sehr bewegten zeit bis zu seiner freilassung im frühjahr 1920 schildert hackl im 
dritten heft. von Wladiwostok über den suez-kanal bis triest verlief die route 
des amerikanischen dampfers s. s. president Grant, der hackl in die nähe seiner 
heimat brachte. das dritte heft beinhaltet auch zwei einschübe, die die aktuellen 
politischen ereignisse kommentieren: der anschluss österreichs und das ende 
des zweiten Weltkrieges.

der editor smutni fügt diesen drei heften einen kommentar an, um auch 
die eigenart von hackls darstellungen hervor zu heben: seine ungekünstelte 
Objektivität, seine zweifel an der angestammten dynastie und deren vertreter 
etc. abschließend beschäftigt sich smutni mit dem weiteren lebensweg hackls, 
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der während des ns-regimes von schmerzhaften brüchen gekennzeichnet war. 
auch die ehefrau elsa und tochter ilse kommen zu Wort.

das buch ist sparsam, aber eindrucksvoll, illustriert mit zeitgenössischen 
fotos und hackls eigenen zeichnungen, die ein hohes talent offenbaren. diese 
„erinnerungen“ waren ursprünglich nur zum privaten Gebrauch durch die 
tochter ilse zu papier gebracht worden. nicht im alter von 16 Jahren, sondern 
erst nach ihres vaters tod im Jahre 1977, erlangte sie davon kenntnis. der tochter, 
dem editor und dem herausgeber ist es zu danken, dass dieses dokument an 
Objektivität und toleranz der öffentlichkeit nicht vorenthalten worden ist! 
 Günter kalliauer

14 tage in Oberösterreich. 5. bis 18. februar 1934. herausgegeben vom 
Oberösterreichischen landesarchiv in linz, linz 2014. 377 seiten.

das Oberösterreichischen landesarchiv hat mit dem band „14 tage in 
Oberösterreich“ einen für unser bundesland neuartigen zugang zu einem der ein-
schneidendsten ereignisse der österreichischen Geschichte des 20. Jahrhunderts 
gefunden: der bürgerkrieg 1934.

die idee, nicht die großen ereignisse, die in linz ihren ausgang nahmen, in den 
vordergrund zu stellen, sondern die Geschehnisse in den einzelnen Gemeinden, 
findet hoffentlich ihre anerkennung im breiten, historisch interessierten publikum 
und auch in der fachwelt. in mühsamer kleinarbeit wurden die zeitungen, 
fotos und Gendarmerie- bzw. bundespolizeichroniken ausgewertet, um neben 
dem überblick über die ereignisse in den schwerpunktorten auch dem breiten 
publikum einen zugang zu informationen über seine heimatgemeinden zu geben.
auch die von Gerhart marckhgott in der einleitung gegebene anregung, den 
band als anreiz zum austausch zwischen den Generationen und damit zur regio-
nalen und lokalen Geschichte zu verstehen, ist als idee und in der umsetzung 
hervorragend gelungen, und es ist zu hoffen, dass dieser vorschlag auch seine 
anhänger findet.

das wesentliche manko des buches ist aber der mit vier seiten zu kurz gera-
tene überblick über die ereignisse des Jahres 1934, der dem interessierten laien 
die benutzung des buches erschwert. Wie marckhgott in seiner einleitung selbst 
schreibt: „nicht nur das Wissen um die dramatischen ereignisse selbst schwindet, 
sondern auch das verständnis für zeit und umstände, …“. in diesem sinne wäre eine 
ausführlichere einführung in das thema 1934 in österreich und Oberösterreich 
im ersten teil des buches für den interessierten laien ein große hilfe gewesen, um 
den hervorragenden inhalt zu nutzen.
 michael kitzmantel
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