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leopold auer
Drei oberösterreicher im Dienst des Kaisers: 
matthias, christoph ignaz und Johann carl 
abele von lilienberg

in seinem 1988 veröffentlichten aufsatz über die Führungsschicht der österrei-
chischen Großmacht zur zeit Prinz eugens1 kommt Georg heilingsetzer am 
beispiel des oberösterreichers Johann Georg harrucker auf die möglichkeiten 
sozialer mobilität in der ständischen Gesellschaft der habsburgermonarchie 
zu sprechen2. einige Jahrzehnte zuvor sind es drei andere oberösterreicher, die 
brüder matthias, christoph ignaz und Johann carl abele, denen es gelingt, im 
Dienst des Kaisers ihrer Familie zu einem aufstieg bis in die oberen ränge der 
aristokratie zu verhelfen. matthias ist der nachwelt hauptsächlich als literat im 
Gedächtnis geblieben3, von seinen jüngeren brüdern hat es christoph ignaz bis 
zum Geheimsekretär des Kaisers, mitglied der Geheimen Konferenz und schließ-
lich zum Präsidenten der hofkammer gebracht4; der dritte, Johann carl, hat eine 
Karriere vom Kanzlisten zum expeditor und schließlich sekretär am hofkriegsrat 
durchlaufen5. Die aufstiegschancen der drei brüder waren allerdings von anfang 
an bessere als jene harruckers. alle drei wurden als söhne des steyrer bürgers 
christoph abele und dessen Gattin barbara in steyr geboren, matthias am 
17. Februar zwischen 1616 und 1618, christoph ignaz am 22. Juli 1627, Johann carl 

1 heilingsetzer 1988. Der aufsatz stellt die Druckfassung eines vortrags dar, der auf einer ta-
gung des instituts für Österreichkunde 1986 gehalten wurde, die zu den Gelegenheiten freundschaft-
licher begegnung zwischen dem Jubilar und dem verfasser gehört, unter denen neben gemeinsamen 
abenden im Wiener melker Keller vor allem die von der leider allzu früh verstorbenen christiane 
thomas organisierten Kaffeerunden hervorzuheben sind.

2 heilingsetzer 1988, 130–131. heilingsetzers angaben zu harrucker beruhen auf der leider un-
gedruckt gebliebenen Dissertation von sixt 1967.

3 über ihn zuletzt breuer 2014, 286–287 und 318 mit hinweisen auf die ältere literatur. ausgangs-
punkt für jede biographische beschäftigung mit matthias abele ist noch immer halm 1912, 7–30. 
Die lexikoneinträge zu ihm und seinem bruder christoph ignaz, zuletzt in vierhaus 2005, 10, 
sind dagegen nur von begrenztem Wert.

4 vgl. den biographischen überblick bei sienell 2001, 221–225 mit hinweisen auf die ältere litera-
tur. eine umfassende biographische beschäftigung mit diesem wichtigen mann wäre wünschenswert.

5 Die einzelnen stufen seiner Karriere lassen sich an hand der angaben in den hofzahlamtsbüchern 
und den Protokollen des hofkriegsrats rekonstruieren; vgl. unten s. 77.
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am 21. august 16306. Der vater war ratsherr, steuerschreiber in steyr und 1647 von 
Kaiser Ferdinand iii. in den adelsstand erhoben worden7. Die mutter war eine 
schwester des österreichischen hofsekretärs zacharias Kirchmayr8, so dass hier für 
die brüder von anfang an beziehungen zur bürokratie des Kaiserhofes mit allen 
damit verbundenen möglichkeiten einer Förderung bestanden.

Die ausbildung der beiden älteren brüder erfolgte nach dem besuch des steyrer 
Jesuitengymnasiums an der artistenfakultät der universität Graz und wurde 
offenbar durch den besuch juristischer vorlesungen an der Wiener universität 
fortgesetzt9. ob es auch zur erwerbung eines juristischen Doktorats gekommen 
ist, bleibt ungewiss10. über den ausbildungsgang des dritten bruders fehlen nä-
here angaben. Für matthias wurde nach tätigkeiten als advokat in Wien und 
stadtschreiber in Krems und stein mit dem tod des vaters 1648 steyr endgültig 
zum lebensmittelpunkt11. insofern vollzog sich seine berufliche laufbahn überwie-
gend nicht im Dienst des Kaisers, auch wenn er als sekretär (seit 1653 obersekretär) 
der innerberger hauptgewerkschaft12 durch seine Kontakte zur hofkammer 
im umkreis des Kaiserhofes blieb, und der Kaiser selbst zu den teilhabern des 
unternehmens zählte13. noch durch Ferdinand iii. war er zum  kaiserlichen notar 

6 Die Geburtsdaten bei halm 1912, 8 anm. 6, und 9 anm. 7. insofern ist die bis zur Deutschen 
biographischen enzyklopädie wiederholte behauptung, christoph ignaz sei in Wien geboren, über-
raschend; vgl. auch sienell 2001, 221 anm. 265.

7 angaben zu ihm bei halm 1912, 8–9. und benna 1964/65, 7 anm. 28. man kann daher nicht wie 
bérenger 1975, 376 für christoph ignaz von „origines obscures“ sprechen, obwohl seine einschät-
zung ebd. als „personnage de seconde zone“ vielleicht nicht völlig ohne berechtigung ist.

8 Das ergibt sich aus dem testament Kirchmayrs in: haus-, hof- und staatsarchiv (künftig hhsta), 
niederösterreichisches landmarschallamt Kart. 17, nr. 53; vgl. sienell 2001, 221–222 anm. 267. 
barbara abele hat ihren 1648 verstorbenen mann um einige Jahre überlebt; halm 1912, 14 anm. 11.

9 angaben zur ausbildung beider brüder bei halm 1912, 10–12 und zu christoph ignaz bei sie-
nell 2001, 221 anm. 266. matthias studierte in Graz 1637–1639, christoph ignaz 1643–1645.

10 im Kremser ratsprotokoll vom Juli 1646 wird matthias abele lediglich als J(uris) u(triusque) c(an-
didatus) bezeichnet, vgl. halm 1912, 13 anm. 4. in den vorreden eigener Werke nennt er sich seit 
1669 verschiedentlich „beeder rechten Doctorem“, vgl. breuer 1986, 1135 anm. 1 und 1136 anm. 
4. zu christoph ignaz fehlen derartige bezeichnungen überhaupt.

11 halm 1912, 13–17.
12 vgl. zur innerberger hauptgewerkschaft Pantz 1906 und sandgruber 1974. ein nützlicher 

kurzer überblick findet sich bei haber leitner – br andauer 1952, 100–115. Die tätigkeit 
matthias abeles bei der innerberger hauptgewerkschaft wäre im einzelnen erst noch zu erforschen.

13 hinweise zu verhandlungen mit der hofkammer in den Jahren 1649, 1650 und 1661 auf der Grund-
lage der eisenerzer ratsprotokolle der hauptgewerkschaft im steiermärkischen landesarchiv und 
des steyrer ratsprotokolls von 1661 im stadtarchiv steyr bei halm 1912, 15 anm. 7 und 21 anm. 1. 
zwischen 1669 und 1671 war abele wegen der verschuldung der innerberger hauptgewerkschaft 
mehrfach für längere zeit in Wien. an den geschlossenen vereinbarungen war auch sein bruder 
christoph ignaz beteiligt; vgl. Pantz 1906, 87–93.
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und hofpfalzgrafen ernannt worden14. unter leopold i., der seine literarischen 
veröffentlichungen schätzte15, unterstützte er durch Flugschriften die kaiserliche 
Politik und damit auch die tätigkeit seines bruders christoph ignaz16. 1671 wurde 
er zum hofhistoriographen ernannt, was wohl keine anstellung bei hof, sondern 
lediglich einen titel bedeutete,17 aber doch wohl seine verbindung zum Kaiserhof 
und zu dessen leitenden beratern unterstrich.

Ganz im Dienst des Kaisers hat dagegen sein jüngerer bruder christoph ignaz 
Karriere gemacht, die mit der 1650 erfolgten ernennung zum hofkonzipisten 
ihren anfang nahm18. spätestens seit 1656 war er mitglied der österreichischen 
hofkanzlei, seit 1662 als sekretär, seit 1666 außerdem referendar für inner-
österreichische angelegenheiten19. man darf wohl annehmen, dass die Protektion 
seines 1664 verstorbenen onkels Kirchmayr für die anfänge dieser Karriere von 
entscheidender bedeutung war. abele wurde sehr früh im kaiserlichen auftrag 
für Kommissionen eingesetzt. schon 1647 und 1649 wurde er zu den ungarischen 
landtagen nach Preßburg entsandt, 1652 zum böhmischen landtag nach Prag. 1658 
reiste er, wohl im Gefolge der hofkanzlei, zur Kaiserwahl nach Frankfurt20. eine 
besondere rolle für seine Karriere scheint seine entsendung zum regensburger 
reichstag 1653 gespielt zu haben. Die in zeitlichem zusammenhang damit am 
30. mai 1653 in augsburg für alle drei brüder erfolgte adelsbestätigung und 
Wappenbesserung drängt die vermutung auf, daß christoph ignaz in irgendeiner 

14 Die Quellen dafür sind selbstaussagen, eine nennung im steyrer ratsprotokoll vom 15. Jänner 1650, 
ein von ihm in steyr als hofpfalzgraf für den Kassier der innerberger hauptgewerkschaft in Weyer 
andreas Franz zeyringer und dessen bruder simon ausgestellter Wappenbrief vom 19. november 
1674 (abschrift im steiermärkischen landesarchiv, allgemeine urkundenreihe) und beglaubigte ab-
schriften im Finanz- und hofkammerarchiv; vgl. halm 1912, 12 anm. 3, 17 anm. 2 und 25 anm. 2. 
Die bei halm nicht enthaltenen angaben zum Wappenbrief, der auch einen auszug aus der urkunde 
über die verleihung der Würde eines hofpfalzgrafen durch Ferdinand iii. vom 1. november 1647 
enthält, verdanke ich Gernot Peter obersteiner vom steiermärkischen landesarchiv. Die suche nach 
hinweisen zu ernennungsurkunden in den reichsregistern und den taxbüchern der reichskanzlei 
blieb ergebnislos. auch in den in Frage kommenden verzeichnissen bei neschwar a 1996, 692 
und 738 scheint matthias abele nicht auf.

15 auch hier handelt es sich um eine selbstaussage unter hinweis auf eine offensichtlich im text nicht 
erhaltene verleihung vom 25. Juli 1665; vgl. breuer 1986, 1148 mit anm. 30 und breuer 2009, 
227 anm. 6.

16 vgl. tr aninger 1994 und breuer 2009, (w.o.).
17 halm 1912, 23–24. allerdings wurde ihm vom Kaiser ein Gnadengehalt von 400 fl. bewilligt; ebd. 

24 mit anm. 4.
18 sienell 2001, 222. auch in einem mandat Ferdinands iii. vom 6. oktober 1653, in: Finanz- und 

hofkammerarchiv (=FhKa), Familienakten a1, fol. 1rv wird abele als innerösterreichischer hof-
konzipist bezeichnet. halm 1912, 9–10 anm. 9 setzt die ernennung zum hofkonzipisten (des-
halb?) ohne nähere spezifizierung ins Jahr 1653.

19 nachweise bei benna 1964/65, 7 anm. 28 und bei sienell 2001, 222.
20 er erhielt dafür vom hofzahlamt 150 fl. an reisekosten; vgl. FhKa, hofzahlamtsbuch (=hzb) 

104/1658, fol. 408r.
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Weise an den verhandlungen zur römischen Königswahl Ferdinands iv. beteiligt 
war21.

seit seinem eintritt in die hofkanzlei gehörten die ver- und entschlüsselung 
geheimer Korrespondenzen sowie die erstellung von chiffrenschlüsseln allem 
anschein nach zu den hauptaufgaben von christoph ignaz‘ tätigkeit22. ob er 
sich die dafür nötigen Kenntnisse erst in der hofkanzlei erworben oder schon ein-
schlägige vorkenntnisse mitgebracht hat, die ihn für den eintritt in die hofkanzlei 
zusätzlich empfohlen haben, wissen wir leider nicht. Jedenfalls läßt sich seine dies-
bezügliche tätigkeit seit 1656 vielfach in der diplomatischen Korrespondenz des 
Kaiserhofs nachweisen, mehrere von ihm dazu entworfene schlüssel sind in der 
von ihm geschaffenen geheimen österreichischen staatsregistratur überliefert23; 
noch 1683, zwei Jahre vor seinem tod, hat er für verhandlungen mit einem ge-
heimen informanten eine chiffre entworfen, die wegen der sonst unüblichen 
art der verwendung von Digrammen interesse verdient24. in seiner Funktion als 
geheimer sekretär Kaiser leopolds i. hat christoph ignaz zeitweilig auch dessen 
verschlüsselte Korrespondenz geführt oder schlüssel dazu entworfen25. Da die ein-
zelnen behörden oder zumindest ein teil ihrer angehörigen den Kaiser auf reisen 
zu begleiten hatten, um den Fortgang der regierungsgeschäfte zu gewährleisten, 
gehörten reisen im Gefolge des Kaisers, die anwesenheit oder auch die vertretung 
des Kaisers bei erbhuldigungen und landtagen zu seinen weiteren aufgaben26.

eine neuerliche entsendung nach regensburg, diesmal zum immerwährenden 
reichstag, hat christoph ignaz mit dem damaligen österreichischen Gesandten 
und Direktor des Fürstenrats Johann Paul hocher in Kontakt gebracht27 und 
nach dessen ernennung zum hofkanzler zu einer engen zusammenarbeit 
zwischen beiden männern28 im Dienst des Kaisers und eines absolutistisch 
 regierten staatswesens geführt29. Dabei prädestinierten abele seine erfahrungen 

21 Die Wahl fand einen tag später am 31. mai statt. sein bruder matthias hat ein Jahr später eine Druck-
schrift auf den tod Ferdinands iv. herausgebracht, vgl. halm 1912, 20.

22 sienell 2001, 222 anm. 269 und auer 2015, mit anm. 23–25.
23 hhsta, repertorium n, Kart. 61, Fz. 46/6. vgl. benna 1964/65, 9 anm. 33 und zur schaffung der 

geheimen staatsregistratur durch abele sienell 2001, 59 mit anm. 136.
24 Dabei wurden häufige begriffe wie Kaiser oder eigennamen durch eine Kombination von Konso-

nanten und vokalen ersetzt (z.b. „Kaiser“ durch „ba“); vgl. benna 1964/65, 9 anm. 35.
25 sienell 2001, 223 anm. 271.
26 so 1665 bei der erbhuldigung der tiroler stände, 1667 bei den landtagen der innerösterreichischen 

und – vermutlich – 1671 beim landtag der niederösterreichischen stände; vgl. sienell 2001, 139 
anm. 217 und bérenger 1975, 129 anm. 87 und 131 anm. 103.

27 sienell 2001, 138 anm. 215. zur biographie hochers vgl. sienell 2001, 136–142 und 
noflatscher 1988.

28 benna 1964/65, 7 anm. 28, sienell 2001 141 und bérenger 1975, 102. Dritter im bunde 
war übrigens der kaiserliche beichtvater müller sJ. später hat abele enge beziehungen zum Wie-
ner bischof emerich sinelli und zum hofkriegsratspräsidenten hermann von baden unterhalten; 
bérenger 1975, 52.

29 Der begriff wird hier bewusst verwendet; vgl. zur absolutismusdiskussion der letzten Jahre in bezug 
auf die habsburgermonarchie mat’a – Winkelbauer 2006 und hengerer 2006, 170–177.
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im chiffrenwesen und die sich daraus ergebenden Kenntnisse geheimer 
Korrespondenzen für eine verwendung in geheimen politischen angelegenheiten. 
Für hocher wichtig waren nicht zuletzt abeles Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Diplomatie, in dem er selbst anfangs weitgehend unerfahren war. 1671 wurde abele 
durch hocher als Protokollführer in die seit einigen Jahren bestehende Geheime 
Konferenz eingeführt30, in der er an beratungen über wichtige außen- wie fami-
lienpolitische Fragen teilnahm31 und später auch das recht zu votieren erhielt32.

nicht zuletzt kam die enge zusammenarbeit zwischen beiden männern bei 
Problemen der inneren sicherheit zum ausdruck. Die intrigen und machtkämpfe 
einzelner Gruppen bei hof und in den ländern der habsburgermonarchie 
schufen ein Klima der unsicherheit und des misstrauens, das bis zur angst vor 
anschlägen auf das leben des Kaisers und von mitgliedern seiner Familie führte. 
bei der untersuchung von wirklichen oder angeblichen verschwörungen kam 
beiden männern eine schlüsselposition zu, die ihre einflussreiche stellung und 
das vertrauen des Kaisers deutlich macht. 1673 und 1674 war abele zusammen 
mit hocher an untersuchungen beteiligt, die sich auch gegen den sekretär des 
Fürsten lobkowitz richteten und mit dessen sturz in zusammenhang gebracht 
wurden33. von besonderer bedeutung war abeles mitwirkung – wieder im verein 
mit hocher – an der untersuchung der ungarischen magnatenverschwörung und 
an den verhören des mit Frankreich gegen den Kaiser konspirierenden Wilhelm 
egon von Fürstenberg34. ebenso war er eine der hauptpersonen bei der anklage 
gegen den hofkammerpräsidenten sinzendorf, dessen nachfolger er schließlich 
wurde.

Die anklage gegen sinzendorf, der mehr als zwei Jahrzehnte als Präsident an 
der spitze der hofkammer gestanden hatte, war ein ereignis, das internationales 
aufsehen erregte. ob für die verurteilung die unleugbar fragwürdigen finanzi-

30 sienell 2001, 154 und 232.
31 etwa an Konferenzen mit den schwedischen Gesandten Pufendorf und oxenstierna oder an den 

beratungen über das Projekt einer heirat zwischen dem herzog von York, dem späteren Jakob ii., 
und der erzherzogin claudia Felicitas, der späteren zweiten Frau leopolds i.; vgl. sienell 2001 
321, 324, 328 und 331. über die verhandlungen mit oxenstierna wegen einer möglichen schwedischen 
vermittlung im holländischen Krieg legte abele ein umfangreiches Protokoll an; vgl. repertorium 
n Kart. 52 Fz. 40/8, fol. 137r–184v sowie auer 1980, 98 und sienell 2001, 223 anm. 274 und 331 
anm. 697.

32 sienell 2001, 223 mit anm. 274. in einem hofstaatsverzeichnis von anfang 1677 wird abele als 
geheimer Konferenzrat geführt, vgl. sienell 2001, 170 anm. 61.

33 benna 1964/65, 6–7 mit weiteren hinweisen. vgl. auch sienell 2001, 93 mit anm. 73 und 264 
mit anm. 440.

34 zur ungarischen magnatenverschwörung vgl. lilek 1928–1930 und bérenger 1996, zum vor-
gehen gegen Fürstenberg br aubach 1972, zu abeles beteiligung lilek 1928–1930, bd. 3, 1–8 
und br aubach 1972, 296–304, sowie sienell 2001, 141 und 223–224. abele wurde auch sonst 
Konferenzen über ungarische angelegenheiten zugezogen. noch 1684 reiste er als hofkommissär 
zusammen mit dem herzog von lothringen nach ungarn, um dort für ruhe und ordnung zu sor-
gen; bérenger 1975, 226 und sienell 2001, 224 und 362. 
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ellen transaktionen oder machtpolitische überlegungen letztlich ausschlaggebend 
waren, lässt sich auch nach den neuesten untersuchungen nicht mit sicherheit 
entscheiden35. Wie beispiele aus der späteren österreichischen Geschichte zeigen, 
war es für spitzenvertreter der Finanzverwaltung offenbar nur schwer möglich, 
der versuchung persönlicher vorteile zu widerstehen und die nicht leicht zu 
ziehende Grenze zwischen erlaubten und unerlaubten Praktiken einzuhalten. 
zusammen mit dem vizepräsidenten der hofkammer Quintin Jörger und – ver-
mutlich – dem hofkammerrat augustin von mayernberg gehörte abele jedenfalls 
zu den hauptgegnern sinzendorfs36. er stellte die erste anklageschrift zusammen 
und war beim Prozeß in linz einer der richter der vom Kaiser eingesetzten 
Gerichtskommission (iudicium delegatum)37, der schließlich auch persönlich 
durch die ernennung zu sinzendorfs nachfolger und durch die erwerbung der 
sinzendorfischen herrschaft chorherrn38 profitiert hat. seine rolle im Prozess 
wie in der hofkammer muss nach der Fundiertheit der anklage beurteilt werden39.

als hofkammerpräsident blieb abele der erfolg versagt. er verfocht eine 
 rigorose sparpolitik, die ihn wegen der für den türkenkrieg benötigten mittel mit 
dem hofkriegsrat in Konflikt brachte40. als sich die Projekte für die einhebung 
außerordentlicher steuern zerschlugen, bot abele dem Kaiser seinen rücktritt 
an, den dieser vorerst jedoch ablehnte41. schwerer wog offenbar, dass ihm der 
ihn anfangs unterstützende Wiener bischof sinelli seine unterstützung entzog42, 
so dass sein rücktritt unvermeidlich wurde. beim Kaiser blieb abele aber wei-
terhin in Gunst, wie seine erhebung in den Grafenstand und seine entsendung 
als hofkommissär nach ungarn beweisen43. ob er seiner Funktion an der spitze 
der hofkammer nicht gewachsen war und die Finanzverwaltung des staates wie 
die einer Gutsherrschaft führen wollte44, muss ohne eingehendere untersuchung 
seiner tätigkeit als hofkammerpräsident dahingestellt bleiben. Da auch sein 

35 vgl. Körbl 2009, bes. 336–338; arnegger 2009, hier bes. 28–29 und 64; sienell 2001, 170.
36 bérenger 1975, 370–371 und sienell 2001, 171–172. abele war auch schon 1668 an der ersten 

untersuchungskommission gegen sinzendorf beteiligt; vgl. arnegger 2009, 38.
37 arnegger ebd. 61f. und Körbl 2009, 29–31.
38 Westlich von Königstetten am rand des tullnerfelds; vgl. schweickhardt 1835, 201.
39 Das betont evans 1986, 349 anm. 82. hinsichtlich der bedeutung der rolle abeles für den Prozeß 

vgl. Körbl 2009, 336, der ihn die Drehscheibe des iudicium delegatum nennt.
40 bérenger 1975, 284–285, 356–357 und 376–377.
41 zu den steuerprojekten vgl. bérenger ebd. 334f. und 356f., zum rücktrittsangebot ebd. 377 anm. 

97.
42 nach dem französischen Gesandten sébeville soll sich sinelli sogar beim Kaiser für die empfeh-

lung der ernennung abeles zum hofkammerpräsidenten entschuldigt haben; bérenger 1975, 
377 anm. 96. allerdings darf bezweifelt werden, ob sinelli in der lage war, die Qualität von abeles 
amtsführung zu beurteilen.

43 bérenger ebd. 377–378. als Grund für die erhebung in den Grafenstand vermutet twerdy 
1998, bd. 2, 548 mit anm. 740, abeles verdienste um die neuordnung des Waldamtes Purkersdorf 
nach dem türkensturm 1683.

44 bérenger 1975, 376: „il administrait les finances de l’État avec avarice, s’imaginant que l’on gérait 
un État comme une propriété foncière“.

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



Drei Oberösterreicher im Dienst des Kaisers  77

nachfolger bald mit denselben schwierigkeiten zu kämpfen hatte, scheint es eher 
so zu sein, dass einfach die strukturellen schwächen der Finanzverwaltung einer 
erfolgreichen Politik im Wege standen.

am wenigsten spektakulär verlief die Karriere des dritten bruders Johann 
carl45. sie vollzog sich ganz im rahmen seiner tätigkeit am hofkriegsrat und war 
durch die regelmäßigen vorrückungen einer durchschnittlichen beamtenlaufbahn 
gekennzeichnet. anfangs einfacher Kanzleiverwandter war er ab 1665 als expeditor 
für die zuteilung zur erstellung der reinschriften an die Kanzleischreiber zu-
ständig46. Die spätestens 1668 erfolgte ernennung zum sekretär bedeutete den 
endpunkt seiner Karriere47.

Der soziale aufstieg der brüder und ihre Karrieren im Dienst des Kaisers 
schlugen sich auch in einem entsprechenden Wohlstand nieder. in besonderem 
maße gilt das für christoph ignaz, der ein überaus beachtliches vermögen erwarb. 
neben einem haus in Wien besaß er die herrschaften laab, hacking und nußdorf 
in niederösterreich mit ausgedehnten Weingärten48, von denen er gelegentlich 
auch den hof mit Wein versorgte49. in seinem Wiener haus schrieb sein bruder 
matthias 1669 den ersten teil seiner erzählsammlung „vivat unordnung“50, auf 
seinem schloss in hacking hat christoph ignaz selbst zahlreiche seiner Gutachten 
und referate verfasst51. nach seinem tod gelangten die herrschaften in den besitz 
seiner Witwe, die laab in ihrem todesjahr 1695 an den damaligen Präsidenten der 
hofkammer, Grafen siegfried christoph breuner, verkaufte, der ein Jahr später 
von ihrem zweiten mann, dem Grafen Johann Gottfried salburg, auch hacking 

45 einige wenige biographische hinweise bei halm 1912, 10 anm. 1.
46 zur Funktion des expeditors im frühneuzeitlichen behördenwesen vgl. Gross 1933, 114–115 und 

zuletzt hochedlinger 2009, 82.
47 vgl. die hinweise zu seiner Karriere und besoldung in: FhKa, hzb 104/1658, fol. 148r; 105/1659/60, 

fol. 579v (hochzeitsgeschenk); 106/1660/61, fol. 149r; 107/1662, fol. 141v und 264r (Postritt nach 
Preßburg); 109/1664, fol. 106r; 110/1665/66, fol. 247v; 111/1667/68, fol. 188v; 112/1669, fol. 123r; 
113/1670, s. 238; 114/1670, fol. 110r; 115/1671, fol. 152v; 116/1672, fol. 167r. Die angaben aus den hof-
zahlamtsbüchern und den traumatriken von st. stephan (s.u. anm. 62, 71–73) wurden im rahmen 
des FWF-Projekts P 15209-G06 „Die Wiener hofgesellschaft unter leopold i. (1657–1705)“ von 
Katharina arnegger, ulrike Denk, sigrid Freisleben und Johannes Werfring ermittelt. Die Protokolle 
des hofkriegsrats als wichtigste Quelle für die tätigkeit Johann carls konnten für diesen beitrag aus 
zeitmangel leider nicht durchgesehen werden.

48 eine genaue aufschlüsselung seiner besitz- und vermögensverhältnisse enthalten die beilagen zu sei-
nem testament, in: hhsta, niederösterreichisches landmarschallamt (= olma) Kart. 1 nr. 41, 
fol. 444r–460v. zahlreiche angaben zu den mit den herrschaften laab und hacking verbundenen 
besitzrechten bei twerdy 1998, bd. 1, 386–387 und 402–403. zu den Weingärten zählten zeitwei-
lig auch solche in Gumpoldskirchen; twerdy ebd. 177 mit anm. 118.

49 in den Jahren 1672 und 1675 erhielt er für Weinlieferungen an den hof insgesamt mehr als 17.000 fl; 
vgl. FhKa, hzb 116/1672, fol. 124v–125r und 119/1675, fol. 104r sowie bérenger 1975, 244 und 
373.

50 halm 1912, 21–22.
51 Darunter die 1667 verfaßte österreichische „Gegendeduktion“ im streit um die bamberger besitzun-

gen in Kärnten, die ihn nach allgemeiner meinung als versierten Diplomaten und Juristen ausweist; 
vgl. sienell 2001, 224 mit anm. 280.
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erworben hat52. 1679 gewährte christoph ignaz dem Kaiser ein Darlehen von 
300.000 fl., 1677 versprach er nach Genehmigung des Kaisers und des erzbischofs 
von salzburg in Frohnleiten ein servitenkloster zu stiften, in dem er schließlich 
auch begraben wurde53. auch die Wiener servitenkirche wurde von ihm geför-
dert; für den neubau des steyrer Jesuitengymnasiums spendete er 4000 fl.54, alles 
zeichen für den von ihm erworbenen reichtum, der dann allerdings durch den 
türkeneinfall schwer in mitleidenschaft gezogen wurde55. 

auch sein älterer bruder matthias kann, allerdings nach den naturgemäß an-
deren maßstäben in der heimatstadt steyr, als durchaus wohlhabend bezeichnet 
werden. zeitweilig besaß er das sternhaus am stadtplatz, eines der prächtigsten 
bürgerhäuser der stadt, außerdem vor der stadt ein haus mit Garten56. Für Johann 
carl fehlen beim derzeitigen Forschungsstand vergleichbare angaben. bei seinem 
tode im Februar 1674 wohnte er jedenfalls im haus eines gewissen michael 
Paumgartner in der bognergasse in Wien57.

alle drei brüder waren durch heirat, verwandtschaft und persönliche 
Kontakte mit anderen Familien des beamtenadels sowie adeligen und bürgerli-
chen angehörigen des bürokratischen apparats der habsburgermonarchie ver-
netzt58. Was die eheschließungen der brüder betrifft, war matthias in zweiter 
ehe mit anna christina von Pantz verheiratet59. Die Familie Pantz gehörte 
über viele Generationen zu den führenden Gewerkenfamilien der innerberger 
hauptgewerkschaft60. Die Frauen von christoph ignaz und Johann carl stammten 
aus Familien des niederen adels. christoph ignaz heiratete 1653 in steyr maria 
clara mayr von Puchenau, tochter eines steyrer bürgermeisters61, Johann carl 
1659 in der Dompfarre zu st. stephan in Wien susanna elisabeth von schäpäs, 
eine tochter des niederösterreichischen landschaftssekretärs Paul Jakob von 

52 twerdy 1998, 387 und 403. nach dem tod breuners gelangten die herrschaften nacheinander in 
den besitz verschiedener hofkammerräte, auch dies ein beleg für Personennetzwerke.

53 einzelheiten der verwickelten Gründungsgeschichte bei Pickl 1996, 374–377.
54 Pritz 1837, 303.
55 Die vermögensverluste durch den türkeneinfall waren auch der Grund dafür, daß christoph ignaz 

sein testament durch ein Kodizill abänderte und seine Frau statt seines ursprünglich vorgesehenen 
neffen Johann christoph in das gesamte erbe einsetzte. 

56 Wohl den sogenannten Preuenhuberhof an der straße nach Garsten; halm 1912, 17 und 25 anm. 3. 
zum sternhaus vgl. berndt 1953.

57 Wiener stadt- und landesarchiv, totenbeschauprotokoll.
58 Die sich daraus ergebenden Personennetzwerke bedürfen für die zeit leopolds i. noch intensiver 

erforschung. ansätze dazu in den ergebnissen des leopold-Projekts (vgl. o. anm. 47) und bei 
sienell 2001. Für die zeit Karls vi. und maria theresias vgl. jetzt Kubisk a-schar l – Pölzl 
2013.

59 halm 1912, 20 anm. 7.
60 haber leitner – br andauer 1952, 92–93.
61 halm 1912, 9–10 anm. 9; twerdy 1998, 403. Den richtigen namen der braut, der sich ganz 

eindeutig aus dem einladungsschreiben christoph ignaz abeles an den Kaiser, in: FhKa, Familien-
akten a1, fol. 7r, ergibt, nennt nur halm. sonst zirkulieren in der literatur, zuletzt auch bei twerdy, 
die falschen namen „vorchenau“ oder auch „Wochenau“.

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



Drei Oberösterreicher im Dienst des Kaisers  79

schäpäs62. christoph ignaz war knapp vor seinem tod noch in den Grafenstand 
erhoben worden63, seine Witwe und erbin heiratete in zweiter ehe den Grafen 
Johann Gottfried salburg, der neffe Johann christoph, sohn des älteren bruders 
matthias aus dessen zweiter ehe, setzte die Familie fort64. Daneben gehören 
zu den Personennetzwerken ebenso Protektoren wie Freunde und Protegés. 
von Gönnern und unterstützern wie hocher oder sinelli war schon die rede. 
christoph ignaz hat auch Kontakte zu lobkowitz oder harrach gepflegt, die 
sich ebenso sehr aus seiner Funktion wie aus dem Wunsch ergaben, diese abzu-
sichern65. in seinen anfängen war er neben seinem onkel Kirchmayr durch den 
innerösterreichischen hofsekretär Gregor von schidenitz unterstützt worden66, 
er selbst förderte jüngere verwandte wie seinen neffen Johann christoph oder 
stephan andreas von Werdenburg67. matthias war im Kreis der honoratioren 
der stadt steyr fest verankert68, hatte aber durch seinen bruder wie durch seine 
eigene tätigkeit auch beziehungen zu hofkreisen69. Dasselbe gilt für andere 
steyrer Familien, die zum persönlichen umfeld der brüder abele gehörten, wie 
etwa die Familie seeau70. Johann carl war durch seine heirat mit Familien von 
beamten und hofbediensteten verschwägert. von den schwestern seiner Frau war 
maria barbara seit 1665 mit dem kaiserlichen Kellermeister Johann Ferdinand 
schnierer verheiratet, maria theresia seit 1668 mit dem expeditor der niederöster-
reichischen landschaft adolf cramer71. Der hofkammerrat Johann Gabriel selb, 
der beim sturz sinzendorfs eine rolle spielte, war trauzeuge bei der hochzeit 
Johann carls72, seine Witwe heiratete drei Jahre nach seinem tod den Kanzlisten 
am hofkriegsrat Georg sigmund Fuchs73.

Für die Frage nach Persönlichkeit und charakter liefern die literarischen 
Darstellungen des ältesten bruders matthias zahlreiche anschauliche beispiele74. 
man ist versucht von einem typischen barockmenschen zu sprechen, der lebenslust 

62 Domarchiv st. stephan, traumatriken (=tm) bd. 21, fol. 355rv.
63 vgl. oben anm. 43.
64 halm 1912, 30 anm. 2 und sienell 2001, 225 anm. 286.
65 sienell 2001, 68 und 141. Für beziehungen zu Familie harrach vgl. die Korrespondenz in: allge-

meines verwaltungsarchiv (=ava), Fa harrach Kart. 135 und 212.
66 Das lässt sich aus dem Gesuch abeles um verleihung einer sekretärsstelle in: FhKa, Familienakten 

a1, fol. 5r, folgern.
67 sienell 2001, 225 und 263–264.
68 Dazu halm 1912, 17 mit anm. 3 und 4 und 25 anm. 3.
69 Das prominenteste beispiel ist wohl der hofkanzler hocher; vgl. breuer 2009, 227–229.
70 Dem steyrer rentmeister elias von seeau widmete matthias abele 1652 den dritten teil seiner „Ge-

richtshändel“. ein Jahr später vertrat seeau den Kaiser bei der hochzeit christoph ignaz abeles in 
steyr; vgl. halm 1912, 10 anm. 1 und FhKa, Familienakten a1, fol. 1r. ein anderes Familienmit-
glied, Johann maximilian von seeau, war hofkammerrat; bérenger 1975, 370.

71 Domarchiv st. stephan, tm bd. 23, fol. 54r und 323v.
72 vgl. ebd. bd. 21, fol. 355rv und bérenger 1975, 370–371.
73 tm bd. 25, fol. 251v.
74 vgl. dazu halm 1912, 25–26.
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mit Frömmigkeit und todesbewusstsein verbindet. Wie schon die zeitgenossen 
bemerkt haben, war er ein mittelmäßiger literat, aber nichtsdestoweniger ein wit-
ziger und scharfsinniger beobachter der zeitumstände, der insgesamt durchaus 
sympathisch wirkt. schwieriger ist es – trotz der zahlreichen Quellen zu seiner 
tätigkeit –, sich ein bild von der Persönlichkeit seines bruders christoph ignaz 
zu machen. selbst eine angemessene beurteilung seiner tätigkeit ist mangels ein-
gehenderer Forschungen derzeit im Grunde nicht möglich. er war zweifellos ein 
treuer Diener seines herrn, dem Kaiser unbedingt ergeben, ein unermüdlicher 
arbeiter oft bis in die nacht hinein und sicher nicht ohne ehrgeiz, sonst hätte er 
nicht erreicht, was er erreicht hat. ob er dabei über das mittelmaß eines pflichtge-
treuen beamten nicht hinausgelangt ist, müsste erst noch bewiesen werden75. noch 
weit weniger wird der mensch hinter diesen aktivitäten deutlich. einen auch nur 
sehr teilweisen einblick vermittelt sein testament76. Die darin zum ausdruck kom-
mende religiosität entspricht der zeit, auch wenn auffällt, dass trotz der bei den 
Jesuiten verbrachten schulzeit, in erster linie der orden der serviten von ihm 
gefördert wird, und noch vor den Jesuitenheiligen ignatius von loyola, Petrus 
canisius und Franz Xaver antonius von Padua an erster stelle unter den angeru-
fenen heiligen aufscheint77. von echter zuneigung, die über die übliche rhetorik 
hinausgeht, zeugt die wiederholte erwähnung seiner liebevoll „clärl“ genannten 
Frau. sie gipfelt in den direkt an sie gerichteten Worten: „adieu mein lieb und 
frewdt, bette (sic!) und denckhe auf mich fleissig“78. – Die Persönlichkeit Johann 
carls bleibt beim derzeitigen Forschungsstand für uns überhaupt außerhalb jeder 
möglichkeit der beurteilung.

insgesamt ordnen sich die Karrieren der drei oberösterreichischen brüder in 
die entwicklung von bürokratie und beamtenstand in der habsburgermonarchie 
ein, die ihrerseits eine wesentliche Komponente der ausbildung des Gesamtstaats 
darstellt. Die beamten wurden neben dem militär zu den wichtigsten trägern der 
Gesamtstaatsidee im Gegensatz zu den partikularen interessen der stärker in den 
regionen verankerten hocharistokratie. sie blieben dabei aber trotz fallweiser 
nobilitierung ihrer bürgerlichen herkunft verpflichtet79 und wurden so gleicher-
maßen zu staatsdienern wie, um eine Formulierung Waltraud heindls zu gebrau-
chen, zu gehorsamen rebellen80.

75 seine beurteilung bei bérenger 1975, 378 erfolgt ganz im hinblick auf seine tätigkeit als Präsi-
dent der hofkammer. vgl. auch sienell 2001, 225.

76 hhsta, olma Kart. 1, nr. 41, fol. 427r-462r.
77 ebd. fol. 427v.
78 ebd. fol. 433r.
79 Darauf verweist am beispiel matthias abeles etwa halm 1912, 26–27.
80 heindl-langer 2013.
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