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1. „Annotationes“ als Selbstzeugnisse und Zeitbilder

im landschaftsarchiv des Oberösterreichischen landesarchivs befindet sich die 
aus dem reichhaltigen, vom Genealogen der stände Johann Georg adam von 
hoheneck ausgebauten schlüsselberger archiv stammende handschrift 523, die 
diaristische aufzeichnungen zweier adeliger damen enthält und einen zeitraum 
von 1597 bis 1653 umfasst. der titel des bandes in kleinquartformat (abb. 1) 
wurde nachträglich um 1700 eingefügt und enthält in genealogischer hinsicht 
einige irrtümer: „Frauen Anna Benigna, herrin von Gera, gebohrnen erbmar-
schalchin und reichsgräfin von Papenhaim, annotationes von deroselben ankhonft 
in dises land aus Steyrmark von Arnfels (alwo wie sie mit ihren gemahel herrn 
Erasmo herrn von Gera vorhin gewohnet). Item deroselben kinder, geburth, ver-
ehelichung, absterben und begräbnuss etc. etc. nebs andern wöhrendten zeit ihres 
lebens sich eraigneten begebenheiten von July 1597 bis 18. Juny anno 1653.“ 1 die zum 
Großteil kurzen, monatlichen, bzw. jährlichen aufzeichnungen mit unterschied-
licher dichte werden, was die textsorte betrifft, als „annotationes“ und inhaltlich 
als adelige familiengeschichte und zeitbild charakterisiert. „annotationes“ be-
zeichnen anmerkungen, persönliche beiträge oder kurze kommentare, die durch 
subjektive perspektive ein allgemeines Geschehen ergänzen oder bereichern. sie 
erheben keinen anspruch auf Gleichmäßigkeit der eintragung, stil oder selektion, 
sondern ergeben sich aus der subjektiven befindlichkeit der schreiberin.

die eintragungen stammen von zwei damen der familie Gera vor unter-
schiedlichem historischem hintergrund mit einer zeitlichen zäsur von 1611 bis 
(1628) 1647. der erste, im druck 46 seiten umfassende teil deckt einen zeitraum 
von 1597 bis 1611 ab, ist von der protestantischen adelskultur zu beginn des 
17. Jahrhunderts im land ob der enns geprägt und stammt von esther von Gera 
(verstorben 1611), die 1604 aus konfessionellen Gründen mit ihrem Gatten hans 
christoph von Gera (1560–1609) aus der steiermark ins land ob der enns nach 
eschelberg übersiedelte.

Weitergeführt wird die schreibtradition von ihrer enkelin maria susanna von 
Gera, verheiratete Weiß von Weißenberg, die in der länge von sechs druckseiten 
einen zeitraum von 1647 bis 1653 erfasst, der weitgehend von durchgeführter 
Gegenreformation und landesfürstlichem absolutismus geprägt war. maria 
susanna heiratete in zweiter ehe Johann adam von hoheneck (1636–1682), den 
vater des berühmten landschaftsgenealogen und verstarb 1663. von ihr dürfte 
der schmale band mit den familienbezogenen „annotationes“ in den besitz ihrer 
mutter anna benigna, geb. reichsgräfin von pappenheim gelangt sein, die mit 

1 m. scheutz – h. tersch  (hrsg.), trauer und Gedächtnis – zwei österreichische frauentage-
bücher des konfessionellen zeitalters, Wien 2003.
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Abb. 1: Titelblatt der Handschrift. Linz, OÖLA, Landschaftsarchiv, Hs. 523
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dem konvertierten erasmus ii. von Gera, dem jüngsten sohn der esther von Gera, 
verheiratet war und 1678 verstarb. das interesse von Johann Georg adam von 
hoheneck an der handschrift war nicht nur fachlich begründet, sondern steht 
auch in engstem zusammenhang mit seiner familiengeschichte (abb. 2).

philipp blittersdorff bezeichnete die „annotationes“ als „Gerasches Gedächt-
nisbuch“ und veröffentlichte im 10. band der heraldisch-genealogischen zeitschrift 
„adler“ jene ereignisse aus dem adeligen umfeld der Geras wie hochzeiten, taufen 
und sterbefälle, die von „genealogischem interesse“2 sind. tod und begräbnis des 
hans christoph von Gera stehen im mittelpunkt eines artikels für die bilder 
Woche der „tages post“ vom 26. Juli 1931, in dem neben anderen Geschehnissen 
wie dem brautzug der erzherzogin konstanze nach polen im november 1605 
oder der erbhuldigung für könig matthias im mai 1609 längere textstellen um 
vergänglichkeit, totenklage und schmerz zitiert werden.3

die beiden texte adeliger schreiberinnen aus der ersten hälfte des 
17. Jahrhunderts wurden von martin scheutz und harald tersch unter dem titel 
„trauer und Gedächnis – zwei österreichische frauentagebücher des konfessi-
onellen zeitalters“ (Wien 2003) in einer historisch kritischen ausgabe veröf-
fentlicht und im kontext der diaristischen schreibtradition einer umfassenden 
inhaltlichen und strukturellen analyse unterzogen. sie eröffnen eine perspektive 
auf das umfeld der verfasserinnen und die politischen verhältnisse und liefern 
ein lebens- und charakterbild mit privaten einblicken. auf diese inhaltliche 
vielfalt verweisen die beiden herausgeber: „das Gerasche Gedächtnisbuch ist 
ein familienbuch, aber auch eine Gesellschaftschronik, es enthält elemente des 
reisediariums, des haus- und Wirtschaftsbuches, aber auch der zeitgenössischen 
erbauungsliteratur.“ 4

2. Esther von Gera (gest. 1611) 

2.1. die aufzeichnungen der esther von Gera: sachlicher bericht und  
emotionale betroffenheit

esther von Gera stellt keine einleitung an den beginn ihrer aufzeichnungen, 
keine Widmung für nachkommen oder eine erläuterung ihres schreibanlasses, 
sondern überrascht mit einer reihe von arzneirezepten zur anwendung bei 

2 p. blittersdorff, aus dem Geraschen Gedächtnisbuche, in: adler 10 (1926/30), 712–715, hier 
713.

3 p. blittersdorff, totenklage in schloss eschelberg, in: bilder Woche der tages post, linz 1931, 
nr. 30.

4 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 52.
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Abb. 2: Stammtafel der Familie Gera (aus: Scheutz – terSch (zit. Anm. 1), 29
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familienmitgliedern oder beim hausgesinde. die tendenz, das nähere umfeld 
darzustellen, zeigt ein neues persönlichkeitsbewusstsein und wird ausgeweitet auf 
reisen, gesellschaftliche ereignisse, schicksalsschläge und politische und religiöse 
veränderungen.

die schreiberin steht im 14. ehejahr, ihr jüngster sohn erasmus wurde 1588 
geboren, gefolgt von drei töchtern. als ehegattin, mutter und herrin trug sie in 
schloss und herrschaft verantwortung.

unterschiedlich ist die Genauigkeit der aufzeichnungen. sie setzen im Jahr 
1597, nach monaten geordnet, mit einer gewissen ausführlichkeit ein, beschränken 
sich in manchen Jahren auf eine kurze notiz und fehlen für die Jahre 1601 und 
1607 vollends. das syntaktische schema der eintragungen ist meist das gleiche. 
nach einer temporalen angabe wird eine feststellung im perfekt getroffen: „Den 
13.  Julli (1608) hatt Herr Hainrich von Poleim sein hochzeit gehabt mit fraun 
Maria Welzerin, geborene Khevenhilerin zu Parz.“ 5 manche zeitangaben sind un-
genau, ein beweis, dass nicht immer unmittelbar nach dem Geschehen geschrieben 
wurde.

der text zeigt eine inhaltliche bandbreite, die von sachlichem bericht, la-
konischer feststellung zu meditation und emotionaler betroffenheit führt und 
sich in einer formalen vielschichtigkeit wiederfindet. das erleben des todes, der 
alltag und Gewohnheit unvermittelt aufhebt, wird von der schreiberin mehr-
fach erfahren und in Gedichten über vergänglichkeit und Weltabkehr verarbeitet. 
vor allem der tod ihres mannes 1609, mit dem sie 1604 das im renaissancestil 
umgebaute schloss eschelberg im land ob der enns bezogen hatte, wurde zum 
prägenden erlebnis.

der historiker philipp blittersdorf, der erste forscher, der sich mit dem text 
auseinandersetzte, nennt die handschrift „Gerasches Gedächtnisbuch“ und stellt 
damit die aspekte trauer und Wahrung des andenkens in den mittelpunkt. 
auch martin scheutz und harald tersch folgen dieser schwerpunktsetzung, die 
sich vor allem auf das Jahr 1609 bezieht, und präzisieren mit der bezeichnung 
„frauentagebuch“. dennoch bleibt der diaristische schreibduktus, der sich im 
begriff „annotationes“ ausdrückt, für längere abschnitte des textes charakteristisch.

lassen sich diese betrachtungen weiblicher verfasserinnen auch in eine längere 
kette von beispielen eingliedern, so zeigen sie trotz des traditionellen rollenbildes 
der frau ein neues weibliches selbstverständnis und eine bewusste einschätzung 
der umwelt aus neuer perspektive. für das adelsgeschlecht Gera eröffnet sich die 
möglichkeit, eine besondere Geschichtsquelle, die private und intime einblicke 
gewährt, zu erschließen.

5 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 131.
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2.2. Weibliches rollenverständnis

esther von stubenberg entstammte einem bedeutenden innerösterreichi-
schen adelsgeschlecht. ihr vater Wolfgang hatte als Oberstjägermeister und 
Oberstkämmerer eine vertrauensstellung am Grazer hof inne, auch sein 
bekenntnis zum protestantismus konnte ihm nicht schaden. adelsgymnasien 
und bildungsreisen, verbunden mit studienaufenthalten an ausländischen 
universitäten, waren knaben und jungen männern vorbehalten. esther von 
stubenberg wurde streng protestantisch erzogen. ihr Glaube bestimmte ihre 
lebensauffassung und gab ihr halt in schweren zeiten. am 24. november 1583 
heiratete sie in Graz hans christoph von Gera, in 25 jähriger glücklicher ehe 
brachte sie sieben kinder zur Welt, vier knaben und drei mädchen, von denen nur 
felicitas im frühen kindesalter verstarb. die schlösser arnfels in der steiermark 
und eschelberg im land ob der enns waren ihre wichtigsten Wohnorte.

am anfang der eintragungen stehen 10 rezepturen für arzneien gegen 
schlaflosigkeit, fieber, kopfschmerzen, gegen blutverlust bei verletzungen 
(abb. 3). „Ein andres, wan aines wunt ist und sich das pluet nit stelen wil. So nim 
ein tichl, nez in dem pluet, verprenns auf ein wagsliecht und wanns gar verprunnen 
ist, legs in die wundenn, es ist fast pewärt.“ 6 manche adelige besaßen eine um-
fangreiche bibliothek oder eine apotheke, diese wissenschaftliche ausrichtung 
fehlt bei ihren arzneien und hilfsmitteln. sie legen aber nahe, dass die mutter 
und herrin von familienmitgliedern und hausgesinde oft konsultiert wurde. als 
Quelle gibt esther von Gera „freilein Creszentia“, ihre verwandte creszentia von 
stubenberg an.

in den ersten Jahren herrschen angaben über reisen, kuraufenthalte und ge-
sellschaftliche ereignisse vor. anlässlich von fürstenhochzeiten werden ritterliche 
Wettspiele wie ringrennen, Quintanarennen, Jagden und turniere angeführt.

Ohne besonderen textbezug zu ihren sachlichen mitteilungen stehen nach 
den eintragungen des Jahres 1600 zwei strophen, in denen das thema zeit 
und ihre Gegensätzlichkeit variiert wird. freude und leid, krieg und frieden, 
liebe und betrübnis stehen einander gegenüber. paarreim in der achtzeiligen 
strophe und binnenreim in der siebenzeiligen strophe sind bewusst eingesetzte 
formale Gestaltungsmittel. vielleicht war auch ihre neigung, Gefühle und 
lebenserfahrungen in Gedichtform auszudrücken, ein schreibanlass.

inhalte, die ein lebensbild abrunden würden, bleiben ausgespart. Wir er-
fahren nichts über kindererziehung, pflichten als herrin im Wirtschaftsbetrieb, 
umgang mit untertanen und hausgesinde. ein Wendepunkt in ihrem leben war 
die übersiedlung von arnfels in der steiermark in das großzügig erweiterte schloss 

6 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 123.
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Abb. 3: Esther von Gera, Arzneimittelrezepte. Linz, OÖLA, Landschaftsarchiv, Hs. 523, fol. 2
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eschelberg im land ob der enns, für die sie Gnade und segen erbittet: „In den 
pfingstfeiertagen des 1604. jars sein mein lieber herr samt allen den unsern von 
Arnfels wekhzogen und hernach gar ins Land Ob der Ens. Gott, der almecht, geb 
durch sain gnad und grosse parmherzikheit uns sein reichen segen. Ammen.“ 7

eine schmerzliche zäsur war der überraschende tod ihres Gatten, der nach 
einem dreiwöchigen krankenlager am 12. september 1609 in linz verstarb. nach 
einem ausführlichen bericht über die bestattungsfeierlichkeiten zieht sie eine 
bilanz ihres lebens. in ihrem schmerz sucht sie trost im Glauben und in der 
erinnerung an ihr glückliches und erfülltes leben. „Und ob mich mein Gott durch 
dises sterben meines allerliebsten herrn seligen ins elend oder gar in die aschen der 
traurigkhait gelegt hat, so mues und wil ich in denoch loben.“ 8

ihr leben erscheint ihr als ein Geschenk Gottes, ihre Geburt von christli-
chen und hochgestellten eltern, ihre erziehung, der christliche und tugendsame 
Gemahl, mit dem sie 25 zufriedene ehejahre zugebracht hatte, die kinder, die fast 
alle erwachsen waren und keine sorgen bereitet hatten und letztlich das „selige 
sterben“ ihres mannes. ihren bericht über tod und bestattung schließt sie in dem 
vertrauen, trotz ihres schmerzes eine neue lebensperspektive zu gewinnen: „Ob 
es mich wol fil zu frue gedunkht fir mich und meine khinder, so wais doch Gott 
die recht und pöst zeit, der wiert mier auch helfen, daz noch ibrig mein leben also 
zuezupringen, daz sein heilliger nammen durch mich gepreist werd, obwol mit 
wainenden augen, doch mit ein frelichen und des tots verlangenden herzen.“ 9

von nun an werden die kinder zum wesentlichen lebensinhalt (abb. 4). 
am 10. august 1610 erreichte sie die nachricht von der verwundung und 
Gefangennahme ihres sohnes Wolf, der am Jülisch-klevischen krieg (1609–1614) 
teilnahm. nach Wochen der angst und unsicherheit kam die meldung von seiner 
Genesung und freiheit, auch ross und rüstung konnte er zurückkaufen. die 
glückliche heimkehr erfolgte am 7. Juni 1611. mit freude und stolz erfüllte sie 
die Werbung von hans Wilhelm zelking, der während des bartholomäusmarktes 
1610 im namen von hans Joachim aspan um die hand ihrer tochter esther 
anhielt. landeshauptmann Wolf Wilhelm von volkersdorf als vormund der 
kinder erteilte seine zustimmung, sodass am 1. adventsonntag des Jahres 1610 
in linz die hochzeit gefeiert wurde. der theologe clemens anomäus, ab 1608 
landhausprädikant in linz, vollzog die trauung und hielt die hochzeitspredigt.

eintragungen der Jahre 1610 und 1611 weisen darauf hin, dass sich ihr gesund-
heitlicher zustand zunehmend verschlechterte. an der übergabe der herrschaft 
freistadt durch den vormund ihrer kinder hans Wilhelm zelking am 2. mai 1611 
an die kommissare, den landeshauptmann Wolf Wilhelm von volkersdorf und 

7 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 129.
8 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 137.
9 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 138.
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Abb. 4: Esther von Gera, Ereignisse des Jahres 1610. Linz, OÖLA, Landschaftsarchiv, Hs. 523, 

fol. 23
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hans adam Ginger, konnte sie – „weil ich gar ibl aufgbest“ 10 – nicht teilnehmen. 
auch ein kuraufenthalt in dem „pad von Walse“ 11 brachte keine linderung.

„Waß ich auf erd am liebsten hab, / daz ligt nun laider in dem grab“,12 heißt es in 
einem Gedicht aus dem todesjahr des Gatten. angesichts dieses schicksalsschlages 
versagt menschlicher trost und es gilt nur mehr das Wort Gottes. aber auch trotz 
dieses vertrauens schwanden lebensmut und lebenswille zusehends. die letzten 
aufzeichnungen werden fast ausschließlich von todesmeldungen aus ihrem ade-
ligen umfeld dominiert, die zu den versen führen: „Nach Gottes wilen und gebott, 
/ khumt iber uns der grimig tott, / und macht ein end all unser nott.“ 13

das leben der adeligen schreiberin war geprägt durch die strenge religiöse 
erziehung zu zucht und ehre. sie dankt Gott, „daz er mich von christlichen und 
ansehnlichen eltern hat lassen geboren werden, die mich auch auf zucht und er auch 
alles guets erzogen.“14 daraus ergab sich die rolle als mutter und ehefrau an der 
seite ihres Gatten, den sie „mein liebster herr“ nennt. untadeliger lebenswandel, 
gesellschaftliche repräsentation und ansehen gehören zu einem rollenbild, 
das keineswegs hinterfragt, sondern dankbar angenommen wurde, das ziele, 
verantwortung, reflexion und bewusste lebensbetrachtung beinhaltete.

2.3. die politische dimension

die übersiedlung der familie Gera von der steiermark ins land ob der enns 
hatte konfessionelle und politische Gründe. in der auseinandersetzung der habs-
burgischen brüder rudolf und matthias unterstützten die protestantischen stände 
erzherzog matthias, in der hoffnung auf zugeständnisse, was religionsausübung 
und ständische machtposition betraf. diese ausrichtung prägte nicht nur das 
handeln ihres Gatten, sondern bestimmte auch das denken der strenggläubigen 
protestantin esther von Gera, in dessen mittelpunkt die hoffnung auf religiöse 
toleranz und ausbau der evangelischen kirche standen. deutlich wird auch durch 
die absage an krieg und zerstörung die weibliche perspektive.

die einzelnen phasen des „bruderzwistes“ werden in den „annotationes“ 
genau dokumentiert. das ende des türkenkrieges von 1592 bis 1606 im frieden 
von zsitvatorok, geschlossen zwischen den vertretern von erzherzog matthias und 
sultan achmed i. findet mit folgenden sätzen erwähnung: „Zu end des 1606.jars 
ist der frid mit den ungern und tirkhen geschlossen worn. Gott der almechtig geb, 

10 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 141.
11 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 141.
12 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 137.
13 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 142.
14 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 137.
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daz er trailich geholten und zu der er Gottes geraiche.“ 15 im vertrag von lieben 
vom 24. Juni 1608 erhielt matthias die regierungsgewalt in ungarn, österreich 
beiderseits der enns und mähren. „In diesem jar ungefarlich umb den lozten April 
ist der erzherzog Mathiaß mit sein folkh durch Märhern in Peham khumen, zu 
end des Juni ist die vergleichung zwischen dem khaiser und erzherzogen geschehen, 
drauf der khaiser die ungarisch khron ier fürstlichen durchlaucht in daz lager ge-
schikht samt allen aufgerichten vertrag und waß darzue gehert. Gott geb sein gnad 
und sein segen weiter.“16

da sich matthias weigerte, die freiheiten der stände des landes ob der enns zu 
bestätigen, festigten diese ihre position im horner bund 1608 und setzten schließ-
lich ihre forderungen durch. „Den 15. Marzi hat man die zeitung auf Linz pracht, 
daz der khainig sich mit den österreichischen landen verglichen hatt, die zufor in 
grosen zbitracht gestanden sein.“ 17 nach einer bestätigung der politischen und kon-
fessionellen freiheiten der stände durch matthias erfolgte die erbhuldigung. „Am 
Pfinztag hat im daz land gehuldigt. Gott geb darzue ein segen, daz ers mit glikh 
und friden lannge jar wol regier und der name Gottes gebraist werde. Ammen.“ 18 
Gesellschaftliche veranstaltungen wie tanz und ritterliche Wettkämpfe um-
rahmten die zeremonie.

am 24. september 1610 erhielt esther von Gera die nachricht vom vergleich 
zwischen kaiser rudolf ii. und dem ungarischen könig matthias, was hoffnung 
auf frieden und entfaltung der protestantischen religion aufkeimen ließ. „Got 
der almechtig geb darzue sein gnad, daz er zu seines namens er und der khirchen 
Gottes zu aufpauung pestandig erhalten werd.“19 doch der friede währte nur kurze 
zeit und esther von Gera beschreibt aufmerksam und relativ ausführlich die wei-
teren Geschehnisse. rudolf ii. hatte einen sohn von karl von innerösterreich, den 
erzherzog leopold, bischof von passau, der in den weltlichen stand zurückgekehrt 
war, als nachfolger im reich ausersehen. dieser hatte truppen angeworben, die 
das land ob der enns verwüsteten, ehe sie sich gegen prag wandten, um die stadt 
für rudolf ii. zu erobern. sie scheiterten aber und traten den rückzug an. auch 
matthias schickte truppen und wurde schließlich zum könig von böhmen ge-
krönt. „Hat laider khurze zait gwerd, den die wochen vor dem heiligen weinachtag 
dises jars ist daz khaiserisch folkh durch den Rame in dises land gefiert pei 9000 
man, hat darinen grosen schaden getan und fil lait arm gmacht; sein darnach in 
Peham zogen und gar auf Prag… …und ist der khinig Mathieas dardurch auch 
aufgepracht, daz er sein pestelten feltmarschalkh Hanß Sigmund von Herbnstain 

15 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 130.
16 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 131.
17 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 133.
18 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 132.
19 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 140.
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mit 8000 man den Pehamen auf ier pegern zuegeschikht, und ist auch der khinig 
hinach gezogen in gueter hoffnung, die Pehamisch khron zu pekhumen, weliche der 
falsch khaiser dann erzherzog Laibolt pischoff zu Pasau zu geben haimlich und zu 
wider seinen vorigen vergleich versprochen hat.“ 20

die protestantischen stände hatten gegenüber dem könig und landesfürsten 
mit erfolg selbstbewusstsein und Geschlossenheit demonstriert. dies kommt auch 
in den zahlreichen gesellschaftlichen verpflichtungen wie teilnahme an taufen, 
hochzeiten und begräbnissen zum ausdruck, die esther von Gera anführt. enge 
beziehungen wurden zu den führenden evangelischen familien des landes wie 
scherfenberg, dietrichstein, herberstein, tschernembl, polheim, Windischgrätz, 
starhemberg, Jörger, zelking, volkersdorf und saurau unterhalten. manche dieser 
familien wie z. b. die Jörger zu tollet hatten sich schon früh dem protestantismus 
zugewandt. christoph Jörger weilte bereits 1521 zum studium am sächsischen hof 
und lernte martin luther persönlich kennen. die familie, vor allem christophs 
mutter dorothea, stand in vertraulichem briefwechsel mit luther.21 die polheimer, 
besitzer des renaissanceschlosses parz waren förderer der protestantischen lehre 
und kirche. „trotz ihres nahverhältnisses zum katholischen herrscherhaus, dem 
sie ihren aufstieg letztlich verdankten, wandten sich die polheimer bald der luthe-
rischen lehre zu, die sie auf reisen im zuge von ständischen Gesandtschaften 
oder im Gefolge des kaisers, aber auch durch persönlicher kontakte oder durch 
die flut von flugschriften und anderen druckwerken kennen lernten.“22 auch 
kontakte zur steiermark, zu verwandten und früheren freunden blieben bestehen. 
diese eintragungen der esther von Gera sind kurz und sachlich, analysieren weder 
befindlichkeiten noch hintergründe, sondern dokumentieren netzwerke. „Den 
20. Julli (1608) haben wier zu Eferding dem herrn von Starhnberg ein son aus der 
tauf gehoben, haist Hanß Reichart, Gott geb im sein segen.“ 23

bisweilen beeinträchtigen naturereignisse diese reisen, die eine hohe mobilität 
des adels bezeugen. am 5. Juli 1609 kamen zahlreiche adelige nach linz, um an 
der hochzeit des carl von scherfenberg zu riedegg teilzunehmen. nach einem 
starken regenguss führte die donau hochwasser, die brücke war beschädigt und 
bei beiden toren strömte Wasser in die stadt. Weder pferde noch Wagen konnten 
auf schiffen übergeführt werden. einige tage später, am 9. Juli 1609, wollte esther 
von Gera mit ihrem Gatten und den zwei ältesten söhnen und töchtern an der 

20 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 140
21 e. Gruber, die familie Jörger und ihre rolle in der konfessionellen Geschichte österreichs, in: 

renaissance und reformation, in: Oö. landesausstellung 2010, schloss parz / Grieskirchen, linz 
2010, 67–73, hier 67.

22 W. aspernig, die adelsfamilie polheim und ihre rolle in der konfessionellen Geschichte Ober-
österreichs, in: renaissance und reformation, Oö. landesausstellung 2010, schloss parz/Grieskir-
chen, linz 2010, 76–80, hier 76.

23 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 131.
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bestattung der Gräfin Judith von liechtenstein in Ortenburg teilnehmen. in 
Gesellschaft der familien Wolkhersdorf, starhemberg, schifer und der frau von 
losenstein kam man auf der donau bis aschach und musste nach dem rat der 
schiffsleute die reise zu land fortsetzen.

2.4. erfahrung von vergänglichkeit, Weltschmerz und tod

die sachlichen mitteilungen werden an stellen besonderer betroffenheit er-
weitert durch verse oder gereimte Gedichte, in denen die verfasserin emotion, 
verzweiflung, trauer, todessehnsucht und versuchte bewältigung von Welt-
schmerz durch Glauben ausdrückt.

betrachtungen über die zeit finden sich bereits im Jahr 1600, wo das bevor-
stehende verlassen der steiermark, des vertrauten lebensraumes von kindheit 
und Jugend, immer klarere dimensionen annimmt. esther von Gera deutet 
ihrer umgebung an, dass trennung schmerz bedeutet, zeitläufe verändern und 
Gewohntes beenden können: „Zeit tuet khemen und auch nemen,/ waß sie richtet 
auch vernichtet, / khan fil wenden und als enden.“ 24 in den folgenden Jahren ver-
dichten sich Weltschmerz und pessimismus, sie spricht von vergangenem Glück 
und „gegenwerdig miesellikhait.“ 25

die verse martin luthers „media in vita in morte sumus“ wurden für esther 
von Gera zur entscheidenden lebenserfahrung. am 6. märz 1604 verstarb ihre 
kluge und kunstsinnige schwester sofia. abschied, der unwiederbringliche verlust, 
vergänglichkeit von Glück und fröhlichkeit werden in einem Gedicht themati-
siert, ebenso todessehnsucht in einem leben von trauer und leid. „wan ich be-
denkh mein ganzes leben, / mein freid und auch daz laid darneben, / so wolt ich als 
umbs sterben geben.“ 26 zum tod des jungen herrn von zelking heinrich Wilhelm 
am 10. februar 1606 verfasst sie nachdenkliche verse über die tatsache, dass der 
tod weder vor Jugend, schönheit und hohem adel nachsehen hat. „Da hat der 
tott erzeigt sein macht,/ daz er khain schen noch jugend acht, / khain hohen adl 
noch gewalt, / helt gleiches recht bei jung und alt.“ 27 der schwerste schicksalsschlag 
war der tod ihres mannes hans christoph von Gera am 12. september 1609, der 
sich in einem prosabericht und in versen spiegelt. die adeligen teilnehmer der 
begräbnisfeierlichkeiten werden genau mit namen angeführt, vor allem jene 
freunde, die ihr in der schweren zeit treu zur seite standen. trost findet sie vorerst 

24 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 127.
25 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 131.
26 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 128.
27 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 129.
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in dem bewusstsein, dass ihr durch stand und erziehung, eheglück und familie 
besondere Gaben Gottes zuteil wurden.

dennoch gibt es keinen richtigen halt mehr im leben. Weltabkehr und 
todessehnsucht bestimmen ihre Gemütslage. „Der grausam tott mit seiner macht 
/ hat mich numer dahin gebracht / daz ich meines lebens nit mer acht.“ 28 die drei-
zeilige strophe mit dem jeweils gleichen reim beweist, dass esther von Gera noch 
immer auf die künstlerische Gestaltung der Gedichte bedacht war.

das Jahr 1611 bestimmen ausschließlich todesmeldungen aus ihrem adeligen 
bekanntenkreis. „Ein schmerzlied“ (abb. 5) beschließt die aufzeichnungen der 
esther von Gera. es steht – getrennt vom übrigen text – auf der letzten seite der 
handschrift (fol. 82) und behandelt den verlust von leben und Glück angesichts 
des todes. „Mues täglich sterben und doch leben“  beschreibt ihr lebensgefühl von 
hoffnungslosigkeit und Gebrochenheit. auch die künstlerische form wie z. b. die 
strophische Gliederung geht verloren. der prosatext, in dem der endreim noch 
manchmal aufscheint, ist in absätze gegliedert. das lied kommt einem letzten 
vermächtnis an nachkommen oder leser gleich. „Je doch ob ich schon leid den 
tott, pit devost auch mein lieben Got, daz ich dir noch ain l(ied) mecht sagen, worin 
mier freid und lait tuet geschachen.“ 29

esther von Gera verstarb am 20. Oktober 1611 und wurde in der Gruft der 
schlosskapelle eschelberg neben ihrem Gatten beigesetzt. ihre enkelin maria 
susanna von Weißenberg, geborene Gera (verstorben 1663), setzte im zeitraum 
1647 bis 1653 das tagebuch fort (abb. 6).

3. Hans Christoph von Gera (1560–1609): Politik und Bekenntnis

3.1. bildungsweg, heirat, Jahre in der steiermark

das leben des hans christoph von Gera, des bedeutendsten bauherrn von 
schloss eschelberg, fiel in eine politisch äußerst bewegte zeit, die geprägt war 
von konfessionellen auseinandersetzungen und ständischem machtstreben ge-
genüber dem landesfürstlichen absolutismus. ein Großteil des adels hatte sich 
dem protestantismus zugewandt, forderte freie religionsausübung und eine land-
ständische verfassung. verbunden damit war ein neues bildungsbewusstsein, eine 
besondere aufgeschlossenheit gegenüber dem humanismus, die in der Gründung 
von adelsgymnasien und studien an ausländischen universitäten ihren ausdruck 

28 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 140.
29 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 143.



136  Monika Klepp 

Abb. 5: Esther von Gera, Ein schmerzlied. Linz, OÖLA, Landschaftsarchiv, Hs. 523, fol. 82
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Abb. 6: Letzte Eintragungen der Esther von Gera (1611) und Beginn der Aufzeichnungen von 

Maria Susanna von Weißenberg (1628 / 1647). Linz, OÖLA, Landschaftsarchiv, Hs. 523, fol. 27, 

Rückseite
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fand. die „annotationes“ der esther von Gera geben aufschluss über das leben 
ihres Gatten und eröffnen neue perspektiven.

zum aufstieg der familie hatte sein vater wesentlich beigetragen. erasmus i. 
von Gera hatte kaiser ferdinand i. finanzielle hilfe geleistet, was ihm durch Ämter 
und pfandherrschaften abgegolten wurde. er war kämmerer, hofkammerrat, 
hauptmann zu pettau, geheimer rat und hofkammerpräsident. 1553 erwarb 
er um 12.095 Gulden die pfandherrschaft Waxenberg auf lebenszeit. ein Jahr 
später wurden ihm umgeld und urbarsteuer des marktes Ottensheim lebens-
länglich bewilligt. 1560 versetzte kaiser ferdinand i. ihm und seinen söhnen um 
24.010  Gulden die herrschaft freistadt auf lebenszeit. er verstarb 1567, seine 
erste frau maria magdalena thurzo von bethlenfalva, mutter der söhne carl und 
hans christoph, war bereits vor 1564 verstorben.30 an der südseitigen mauer des 

30 a. Weiss von starkenfels – J. kirnbauer von erzstätt, die Wappen des adels in 
Oberösterreich ( J. siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch 4. bd. 5. abt., nürnberg 1904 
(reprint: neustadt an der aisch 1984), 60f.

Abb. 7: Waxenberg, Altes Schloss, Wappenstein Gera und Thurzo von Bethlenfalva, 1562
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schlosses Waxenberg ist ein stein eingefügt, der die Wappen der Gera und thurzo 
von bethlenfalva mit der Jahreszahl 1562 zeigt (abb. 7).

der früh verwaiste knabe wurde von vormündern erzogen und bereits im 
alter von 11 Jahren mit seinem bruder carl und Georg von stubenberg zur 
ausbildung nach italien geschickt, wo ein studienaufenthalt 1574 in padua belegt 
ist. im anschluss daran bereiste er drei Jahre frankreich und england und erlernte 
die sprachen dieser länder. nach dieser ausgedehnten kavalierstour wurde der 
weitgereiste, weltoffene und mehrsprachige adelige 1578 als kämmerer an den 
Grazer hof erzherzog karls ii. berufen, wo er bis 1583 blieb. am 24. november 
1583 heiratete er in Graz esther von stubenberg.

am anfang seines ehestandes lebte hans christoph von Gera auf den 
familiengütern im land ob der enns, kehrte aber nach dem tod seines bruders 
carl in die steiermark zurück, um die steirischen Güter, die herrschaften arnfels 
und Oberwildon, zu verwalten. als regierungsrat am hof erzherzog karls hatte 
er eine vertrauensstelle inne.

mit dem regierungsantritt erzherzog ferdinands 1595 wurde die Gegen-
reformation in innerösterreich rigoros durchgeführt. von söldnern begleitete 
reformationskommissionen zogen durch das land, schlossen die protestantischen 
kirchen, verbrannten evangelische bücher und vertrieben die prädikanten. für 
hans christoph von Gera war dies der anlass – in seiner leichenpredigt hieß es 
„als die Verfolgung wegen der Religion continuieret“ 31 – die steiermark zu verlassen 
und einen neuen lebensmittelpunkt im land ob der enns zu suchen, wo es eine 
selbstbewusste protestantische adelskultur gab.

3.2. übersiedlung aus konfessionellen Gründen

hans christoph von Gera verkaufte die familiengüter in der steiermark „mit 
grossem schaden“, erwarb 1598 die burg eschelberg (abb. 8–19, 21), die 1594 zu 
den verteidigungsfähigen fluchtburgen gezählt wurde, und leitete umfangreiche 
baumaßnahmen ein. ein stein mit dem Wappen der Gera deutet auf die geän-
derten besitzverhältnisse. Während der pfingstfeiertage 1604 übersiedelte die 
familie von arnfels nach eschelberg.

eschelberg, nordwestlich von st. Gotthard, in unmittelbarer nähe der ehemals 
bedeutenden handelsstraße nach böhmen, der via regia, gelegen, wird 1209 erst-
mals urkundlich genannt und stand unter der lehenshoheit bayrischer Grafen, der 
bischöfe von passau und der österreichischen landesfürsten.

auf einem schmalen, nach Westen, süden und Osten steil abfallenden 

31 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 233.
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Abb. 8: Eschelberg, Schloss, Pflegerstöckl

Abb. 9: Eschelberg, Schloss, Äußeres Tor Abb. 10: Eschelberg, Schloss, Pflegerstöckl, 

Tordurchfahrt
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Abb. 11: Eschelberg, Schloss, Hauptfassade

Abb. 12: Eschelberg, Schloss, Renaissancetor

Abb. 13: Eschelberg, Schloss, Wappenstein 

Gera über dem Renaissancetor
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Abb. 14–16: Eschelberg, Schlosshof, Umfassungsmauern

Abb. 17: Eschelberg, Schloss, Pflegerstöckl
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Abb. 18: Eschelberg, Schloss, alte Ruine

Abb. 19: Eschelberg, Schloss, Treppenaufgang
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Abb. 20: Waxenberg, Neues Schloss, Riemlingsdecke aus Eschelberg

Abb. 21: Eschelberg, Schloss, Riemlingsdecke in situ
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Geländesporn errichtet, zeigt die anlage eine ausrichtung von süden nach 
norden. unter einbeziehung mittelalterlicher bauteile wie der ringmauer und des 
bergfrieds entstand ein dreigeschossiger vierflügeliger bau, der mit einem Grundriss 
von 34 × 35 m die gesamte Geländebreite einnimmt und mit torturm und wappen-
geschmücktem renaissancetor (abb. 11, 12) Geschlossenheit und ausgewogenheit 
betont. die unregelmäßige Grundrissstruktur, vor allem des erdgeschosses, lässt 
sich auf die integration von bauteilen der mittelalterlichen burg zurückführen. 
zugänge zu den räumlichkeiten wie der schlossküche und hofschreiberwohnung 
im südflügel erfolgten durch den kleinen innenhof. der herrschaftseingang, eine 
ursprünglich offene innentreppe mit segmentbogenarkaden auf toskanischen 
säulen, erschloss im Ostflügel die Wohnräume der herrschaftlichen familie. 
nord- und Westflügel waren durch Gänge im Gebäudeinneren erreichbar. die 
renaissance riemlingdecken der räume aus der zeit um 1600 wurden in spä-
teren Jahren abgetragen und befinden sich heute in den schlössern maissau in 
niederösterreich, Waxenberg und eferding.32 die Größe des rittersaales im 1910 
erbauten neuen schloss Waxenberg wurde einer holzdecke aus eschelberg, bei der 
riemen und trambaum mit feinen schnitzereien versehen sind, genau angepasst 
(abb. 20). nur in einzelnen räumen des schlosses eschelberg befinden sich die 
riemlingdecken an ihrem ursprünglichen platz (abb. 21).

der nordfassade vorgelagert ist ein 48 × 36 m großer schlosshof, der vom 
pflegerstöckl (forsthaus), das sich ebenfalls über die gesamte Geländebreite er-
streckt, und an den längsseiten durch drei meter hohe bruchsteinmauern mit 
zinnen und schießscharten begrenzt wird (abb. 8–10, 14–17). die übrigen 
Wirtschaftsgebäude stammen aus späterer zeit.

die bautätigkeit des hans christoph von Gera muss auch in einem breiteren 
kontext gesehen werden. nicht nur ein neues bildungsbewusstsein kennzeichnet 
die epoche, auch eine rege bautätigkeit des protestantischen adels setzte ein. 
lothar schultes verweist auf die prachtvollen stuckdecken im schloss Weinberg, 
den renaissancehof der Greinburg, die arkadenarchitektur im schloss harrach. 
„auch anderswo ließ der erstarkende protestantische adel seine schlösser umge-
stalten oder weitgehend neu errichten, so etwa in Ort bei Gmunden, neuhaus, 
mattighofen, Weyer, marsbach, rannariedl und ennsegg.“33

32 dehio Oberösterreich, band i. mühlviertel, horn – Wien 2003, 704 ff.
33 l. schultes, die kunst der renaissance in Oberösterreich, in: renaissance und reformation, 

Oö. landesausstellung 2010, schloss parz/Grieskirchen, linz 2010, 81–95, hier 93.
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3.3. im land ob der enns

mit den herrschaften eschelberg, Waxenberg und mühldorf (abb. 22–24) und 
der pfandherrschaft freistadt besaß hans christoph Gera einen ausgedehnten 
Wirtschaftskomplex, dazu kamen bildung, rang, ansehen und beziehungen. 
1606 wurde er in den herrenstand von österreich ob der enns aufgenommen 
und 1608 zum herrenstandsverordneten gewählt.

politische aktionen der protestantischen stände wurden von ihm mitgetragen. 
am 25. Juni 1608 musste rudolf ii. seinem bruder ungarn, mähren und österreich 
ob der enns abtreten. da erzherzog matthias anfangs nicht zur bestätigung der 
freiheiten der stände bereit war, übernahmen die protestantischen stände die 
regierung, verkündeten religionsfreiheit, schlossen am 3. Oktober 1608 ein 
adelsbündnis in horn, das auch von hans christoph Gera unterzeichnet wurde. 
als erzherzog matthias zur anerkennung der ständischen freiheiten bereit war, 
stand der erbhuldigung der stände des landes ob der enns nichts mehr im Wege.

erbhuldigungen waren nicht nur ein ergebnis zäher politischer verhandlungen, 
sondern auch ein gesellschaftliches Großereignis. den meist aus Wien kom-
menden landesherrn empfing eine aus 1000 mann bestehende delegation in 
st. valentin und geleitete ihn bei der ennser brücke ins land ob der enns. in den 
straßen der stadt linz, die der festzug passierte, bildete die bevölkerung spalier. 
bei der erbhuldigung des Jahres 1609 wurden vier ehrenpforten errichtet, bei jeder 
überraschten chöre oder mythologische Gruppen, dargestellt von studenten der 
landschaftsschule oder des Jesuitengymnasiums, den fürsten mit segenssprüchen 
und huldigungsgedichten.34 

am 15. mai 1609 traf der erzherzog und ungarische könig in linz ein. einen 
tag später kamen auch die beiden ältesten söhne Johann christoph und Wolf 
Gera, die zu studienzwecken im ausland weilten, nach linz. die stände ver-
anstalteten am 20. mai ein ringrennen und abends einen tanz. eine besondere 
auszeichnung erfuhr hans christophs tochter esther, die nach ausdrücklichem 
Wunsch des erzherzogs diesem einen preis im ring- und Quintanarennen über-
reichte. „Pai dem ersten rennen hatt man dem khinig ein dankh geben und da er 
durch die herrn richter gefragt, von wem ern emphangen wol, hatt er mein tochter 
Esther dazue begert, die im den auch geben hatt“, 35 notiert die stolze mutter in 
ihren „annotationes“. die erbhuldigung fand am 21. mai 1609 statt, drei tage 
waren ritterliche Wettspiele mit einer abschließenden tanzveranstaltung ange-
setzt, die aber der von zeremonien und sportlichen herausforderungen erschöpfte 
erzherzog nicht mehr besuchte. „Am Suntag hatt man wider ein ring- und 

34 f. mayrhofer – W. k atzinger, Geschichte der stadt linz, linz 1990, band 1, 128.
35 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 132.
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Abb. 22–24: Schlösser Eschelberg, Waxenberg und Mühldorf, Kupferstiche, aus Georg Matthaeus 

Vischer, Topographia Austriae Superioris, 1674
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quintannarennen gehalten und auf die nacht ein tanz, ist aber der khinig von so 
langen rennen mied gbest und zum tanz nit khumen.“ 36 der fürst verließ linz in 
den frühen morgenstunden des 26. mai 1609 und reiste auf dem Wasserweg nach 
Wien. die erbhuldigung im mai 1609 war für hans christoph Gera als vertreter 
des herrenstandes des landes das letzte große gesellschaftliche ereignis.

mit den führenden protestantischen adelsfamilien verbanden ihn neben poli-
tischem denken gesellschaftliche verpflichtungen. eine besondere freundschaft-
liche beziehung, die auch von den nachfolgenden Generationen weitergeführt 
wurde, ergab sich zu den starhembergern. eine stammbucheintragung aus dem 
Jahre 1608 für erasmus den Jüngeren von starhemberg (1595–1664) zeigt zwei 
adelige mit Weingläsern und musikbegleitung in den nächtlichen straßen einer 
stadt und verweist mit dem satz „Amicitia sal vitae“ auf den Wert lebenslanger 
Gemeinsamkeit und verbundenheit (abb. 25).37

eine charakteristik von hans christoph Gera als verwalter eines Wirt-

36 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 132.
37 Oöla stammbuch von erasmus dem Jüngeren von starhemberg (1595–1664).

Abb. 25: Stammbuch von Erasmus 

dem Jüngeren von Starhemberg 

(1595–1664), Eintrag von Hans 

Christoph von Gera 1608. Linz, OÖLA
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schaftskomplexes und als herrn über untertanen liefert clemens anomäus in 
seiner leichenpredigt, gehalten am 20. Oktober 1609 in linz. der ständische 
prädikant entwirft das charakterbild eines adeligen, für den verantwortung und 
Gerechtigkeit und nicht wirtschaftlicher Gewinn im vordergrund standen. hans 
christoph Gera wird als vater seiner untertanen bezeichnet, er hatte sich gegen 
den Geringsten als gnädig erwiesen, hatte ankläger geduldig gehört und auch dem 
angeklagten Gehör verliehen. nach dem bauernkrieg 1597 hatte er weder steuern 
noch robot, dienst- und freigeld erhöht, sondern alles beim alten herkommen 
belassen. Wenn er dazu angehalten wurde, war seine antwort: „Es werde andere, 
die solches thun, wenig helffen. Er wolle hoffentlich genug haben, wann er gleich 
die Armen nicht aussauge.“ 38 er hatte auch weder bierbrauerei und -verkauf noch 
„Weinfürlag“ und tafernenzwang betrieben und wenig Obst zum markt geliefert. 
seine meinung war: „Vnser Herr Gott hab wöllen, er soll ein Herr seyn, vnnd nicht 
ein Kauff- oder Handelsmann, dessen wöll er sich halten, vnd in seinem Beruff 
bleiben.“ 39

die „annotationes“ der esther von Gera bestehen zum Großteil aus kurzen, 
in sich geschlossenen nachrichten ohne einleitung und interpretation. zwischen 
den niederschriften liegen längere oder kürzere zeitabschnitte, eine bewusste 
anknüpfung an vorhergehendes wird nicht gesucht. die mitteilung vom tod 
ihres Gatten trifft ohne vorankündigung unvermittelt und schließt direkt an ge-
sellschaftliche verpflichtungen an. „Den 12. Sebtember dises 1609. jars ist mein 
allerliebster herr zu linz in Cristo dem herrn sellig endschloffen, noch dem er in 
die drit wochen khrankh glegen.“ 40

3.4. tod und begräbnis

hans christoph Gera verstarb am 12. september 1609 um 11 uhr nach dreiwöchiger 
krankheit in linz im 49. lebensjahr. in ihren aufzeichnungen betont esther von 
Gera sein „christlich und sellig sterben“.41 mit Geduld hatte er die leiden seiner 
letzten Wochen ertragen, hatte besuchern allerlei fröhliche „historien“ erzählt, 
seine schmerzen vor seiner Gattin verschwiegen und Gottes Willen ruhig und 
gefasst angenommen. Wenige stunden vor seinem tode hatte er sich von seinen 
vier ältesten kindern „mit frelichem gesicht“ 42 verabschiedet.

die vorbereitungen für sein begräbnis nahmen über einen monat in anspruch. 

38 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 236.
39 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 236.
40 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 133 f.
41 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 138.
42 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 138.
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ein totenschild wurde angefertigt, bei dem landständischen prädikanten clemens 
anomäus wurden zwei leichenpredigten in auftrag gegeben, zu denen seine 
Gattin biographische details lieferte. die maßnahmen für ein adelsbegräbnis 
nahmen im allgemeinen viel zeit in anspruch. „die einkleidung des toten 
musste veranlasst werden, eventuell totenschilde gemalt, totenwache und ablauf 
des leichenzuges organisiert und die leichenpredigt bestellt werden. die un-
mittelbaren bediensteten des verstorbenen wurden oftmals mit trauerkleidung 
ausgestattet und ähnliches mehr.“43 die predigten erschienen 1610 in nürnberg 
im druck und waren mit einem „klagelied über den abschied des wohlgebo-
renen herrn herrn hans christophen, herrn von Gera“ versehen, das Johann 
brassicanus, kantor des protestantischen adelsgymnasiums, komponiert hatte. 
die einleitenden bibelstellen, auf denen die predigten aufbauten, zitiert esther 
von Gera in ihren aufzeichnungen.

die bestattungsfeierlichkeiten begannen am 20. Oktober 1609 im 
linzer landhaus. dieses spielte im zusammenhang mit dem politischen 
selbstbewusstsein der stände eine zentrale rolle. es wurde in den Jahren 1560 
bis 1567 an der stelle des aufgelassenen und abgerissenen minoritenklosters im 
stil der italienischen renaissance im bewussten Gegensatz zum schloss, dem sitz 
des vom landesfürsten eingesetzten landeshauptmannes, errichtet. der steinerne 
saal war versammlungsort der stände, stätte der öffentlichen Gottesdienste und 
predigtzentrum. im landhaus wurde auch das protestantische adelsgymnasium, 
die landschaftsschule, mit den berühmten lehrern wie Johannes kepler, 
Georg calaminus und hieronymus megiser untergebracht. landhausturm, 
renaissanceportal an der nordseite, arkadenhof und planetenbrunnen reprä-
sentieren die zeitgenössische architektur.44 mit dem turm und dem wappenge-
schmückten portal erinnert die nordfassade des schlosses eschelberg an jenen 
linzer profanbau, der das politische und religiöse selbstbewusstsein der stände 
widerspiegelt.

der theologe clemens anomäus hielt die leichenpredigt, anschließend 
wurde der sarg zur donau geleitet und auf ein schiff gebracht. die Witwe 
bestieg mit ihren beiden ältesten söhnen gemeinsam mit clemens anomäus, 
rudolf von stubenberg, Juliane von roggendorf, die 1592 in eferding reichard 
von starhemberg geheiratet hatte, anna maria von polheim und elisabeth von 
polheim ein begleitschiff. die fahrt ging bis Ottensheim, wo die trauergesellschaft 
in Wagen umstieg und nach eschelberg fuhr. der sarg blieb über nacht in 

43 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 100.
44 G. merz, von der reformation geprägte kunstdenkmäler in Oberösterreich, in: renaissance und 

reformation , Oö. landesausstellung 2010, schloss parz/Grieskirchen, linz 2010, 291–300, hier 
299. – r. leeb, die evangelische kirche Oberösterreichs und ihre theologen im Jahrhundert der 
reformation, in: renaissance und reformation, Oö. landesausstellung 2010, schloss parz/Grieskir-
chen, linz 2010, 235–251, hier 239.
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Ottensheim und wurde am morgen des nächsten tages, als die herren reichard 
von starhemberg, hans Wilhelm von zelking, Wolf Wilhelm von volkersdorf, 
Wolfgang von saurau, Gottfried von polheim, Gotthard von scherffenberg und 
zwei junge herren von saurau aus linz eintrafen, nach eschelberg überführt.

unter Gesängen wurde der sarg vom äußeren burgtor zur schlosskirche ge-
tragen, wo der landhausprädikant, diesmal vor den versammelten untertanen 
eine zweite leichenpredigt hielt, die bibelexegese, belehrung, erbauung und 
trost vermittelte und in der vor dem hintergrund sozialer Gärung ein ideales 
bild des herrn entworfen wurde, der mit väterlicher fürsorge milde, Gerechtigkeit 
und barmherzigkeit walten ließ. anschließend wurde hans christoph herr 
von Gera auf arnfels zu eschlberg, Waxenberg und mühldorf, pfandherr der 
herrschaft freistadt, ehemaliger rat erzherzog ferdinands und abgeordneter 
des herrenstandes im erzherzogtum österreich ob der enns in der Gruft der 
schlosskirche eschelberg bestattet. „… da dann wider von dem herrn Clamand 
ain schene laichpredigt getan, und darnach hatt man mein allerliebsten herrn in 
sein schlaffkhamer gesezt, und von der stund an peger ich nichz in der welt so hoch, 
als auch mit ainem seligen sterben dahin gesezt zu werden“ 45, schreibt seine frau.

der totenschild (abb. 26) zeigt das prachtvoll ausgestaltete familienwappen, 
dessen mittleres Geviert in den feldern eins und vier das stammwappen, eine 

45 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 136.

Abb. 26: Totenschild des Hans Christoph von Gera. Eferding,  

Fürstlich Starhembergsches Familien- und Stadtmuseum
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feuergabel mit aufwärts gerichteten zinken auf schwarzem dreiberge, in den 
feldern zwei und drei ein zweimal geteiltes hirschgeweih zeigt. den abschluss 
bilden zwei gekrönte helme, wobei einer mit dem stammkleinod besteckt ist. 
der zweite aufsatz besteht aus einer gestümmelten, schwarz gekleideten frau, 
aus deren krone ein geteiltes hirschgeweih ragt.46 ursprünglich befand sich der 
totenschild in der schlosskapelle eschelberg, 1929 wurde er in das museum des 
schlosses eferding gebracht.47

4. Zwei Leichenpredigten auf Hans Christoph von Gera 

4.1. leichenpredigten als teil der bestattungszeremonien

der brauch, das andenken von adeligen und reichen bürgern durch eine umfang-
reiche und auch gedruckte leichenpredigt zu ehren, entstand im 16. Jahrhundert 
im zusammenhang mit der reformation. martin luther hatte in seinem „sermon 
von der bereytung zum sterben“ ein beispiel geliefert und mit dem lob Gottes, 
mit trost, erbauung und belehrung der Gemeinde wichtige bestandteile und 
zielsetzungen aufgezeigt. mit seinen predigten für kurfürst friedrich den Weisen 
(1525) und seinen bruder Johann den beständigen (1532) hatte martin luther wei-
tere vorbilder geschaffen. leichenpredigten beinhalten auch einen biographischen 
teil und stellen somit interessante historische Quellen dar.

die beiden leichenpredigten zum tode des hans christoph von Gera wurden 
vom landständischen prädikanten clemens anomäus in linz und eschelberg am 
20. Oktober und am 21. Oktober 1609 gehalten. esther von Gera schätzte den 
theologen besonders. seinen tod im märz 1611 erwähnt sie in den „annotationes“ 
und schließt den Wunsch an, Gott wolle „wider ein sollichen eiferigen und reinen 
evangelischen prediger an sein statt stölen, zu lob und ern seines heiligen namen.“ 48 
in der textedition von scheutz und tersch umfassen sie 38 bzw. 20 druckseiten 
und weisen trotz ihrer länge eine klare Gesamtstruktur auf. Wichtige stichworte 
wurden vom prädikanten im manuskript am rande vermerkt.

4.2. die Wagen-metapher als einleitung der ersten predigt.

in der ersten leichenpredigt, gehalten bei „Hebung und Weg führung der Leich zu 
Lintz“, werden das sterben in der Geborgenheit des rechtmäßigen Glaubens in der 

46 Weiss von starkenfels (zit. anm. 30), 59.
47 blittersdorff (zit. anm. 3).
48 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 141.
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hoffnung auf erlösung und auferstehung sowie „Lob und Gedächtnis“ aufgezeigt.
am beginn der predigt steht die mehrfach gedeutete metapher des Wagens, 

der, mit feurigen rossen bespannt, den propheten elias in den himmel führt. 
sein nachfolger, der prophet elisaco, beklagt, dass dieser verlust für das ganze 
volk israel schmerzlich sei, das mit einem Wagen verglichen wird, dem entweder 
fuhrmann, rosse oder ein rad abgezogen wurden, der sich zur seite neigt und 
umzustürzen droht. eine weitere auslegung der metapher führt zum aktuellen 
anlass. dem „Israelisch Evangelischen Wagen dieses Landes“49 wurden in kurzer 
zeit wichtige räder abgetrennt: herr friedrich von scherffenberg und bald nach 
dem Ostermarkt, dem tage der erbhuldigung, herr Weikart von polheim. mit 
dem tod des hans christoph von Gera sind auch die anderen räder betroffen. 
„Dann wir abermahl nicht der schlechten, sondern der fürnemmsten Glieder eines 
dises Landes, ja einen Vatter des Vatterlands verlohren haben.“ 50

4.3. eine zentrale bibelstelle und ihre auslegung

die bibelstelle, die in der leichenpredigt interpretiert wird, stammt aus dem alten 
testament, dem 2. buch der könige, kapitel 22, und wird auch von esther von 
Gera angeführt. könig Josias liefert in demut, Gottesfurcht und Glauben ein 
leitbild des christen und im besonderen des christlichen adeligen. das Wort 
Gottes „erweicht“ sein herz, und als er die drohungen des herrn wider die städte 
und ihre einwohner vernimmt, „demütigt“ er sich vor dem herrn, weint und zer-
reißt seine kleider. er findet frieden im Grab, wird mit seinen vorfahren vereint, 
und seine augen werden verschont von dem unglück, das über die städte herein-
brechen wird.

lob und Gedächtnis sind zentrale anliegen der predigt, trösten die 
angehörigen und freunde und regen zur nachahmung an. „Damit auß frommer 
Gottsförchtiger vnd dapfferer Leut Lob auch andere zur Gottseligkeit vnnd allerley 
Christlichen Tugenden angereitzet werden.“ 51

nichts, was mit weltlichem ansehen und dem verhalten der „Weltkinder“ 
zu tun hat wie Gewalt, reichtum, ehre, hohe Würden, prachtentfaltung, höfi-
sches benehmen, schönheit, tapferkeit, rittermäßige kriegs- und heldentaten, 
wird an könig Josias gerühmt. auch nicht vom tafeln mit „zierlich gebutztem 
Frawenzimer“, von gewandtem reiten und von „artlicher Kunst die Kannen zu 

49 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 202.
50 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 203.
51 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 206.
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lähren vnnd Becher außzusauffen“ 52 ist die rede, sondern von wahrer Gottesfurcht, 
demut, dem eifer zur rechten religion, bekehrung, reue und bußfertigkeit.

4.5. ein idealbild des protestantischen adeligen

zu diesem Gegensatz von Weltlichkeit, vergänglichkeit und wahrer Gottesfurcht 
folgt ein ausführlicher belehrender abschnitt. ein bild der „Obrigkeit“, ein ideales 
bild des protestantischen adeligen, wird gezeichnet mit den pflichten gegenüber 
religion, kirche, Gottesdienst und schule, ein vorbild für die untertanen. „Vnd 
weil jhnen auch Gott vor andern Ständen ein sonderlich Ansehen vnnd Authoritet 
verliehen, sie mit Wehr vnd Waffen begürtet, mit Ehr vnnd Reichthumb begabet, 
mit Rath, Verstandt vnd Weißheit zu regieren gezieret: Wie köndten sie solche 
Geschenck vnd Gaben Gottes besser anlegen als zu Erbawung, Erweitterung vnd 
Erhaltung der wahren Religion vnnd Erkenntnuß Gottes.“ 53 zu den wichtigsten 
pflichten gehörte es, die untertanen mit „rechten Kirchendienern“, predigt und 
Gottesdienst zu versorgen. förderung der Jugend und des schulwesens zählte zu 
den wesentlichen aufgaben des protestantischen adels. „Dann so wie Schuel vnd 
Kirchen wol bestellet vnd darinnen Gottes Wort, gute Tugenden vnd freye Künste 
blühendt vnd wachsendt haben, sollten wir vns alsdann nicht förchten, wann gleich 
die Welt vntergienge.“ 54 Wesentlich sind für den herrn demut und Gottesfurcht, 
denn stolz, vermessenheit und ein zu großes vertrauen auf rüstkammern und 
stattliche reiterei führen zu fluch und untergang. nicht amt und stellung zählen 
vor Gott, sondern buße und christliche tugend. „Darumb demütiget euch vnter 
die gewaltige Hand Gottes, daß Er euch nicht widerstehe, sondern Gnade gebe.“ 55

der abschnitt „Vom andern“ führt vom vorbildlichen christlichen verhalten 
zum lohn Gottes und zum thema tod. für den unerwarteten tod des hans 
christoph Gera, dem nach seiner übersiedlung ins land ob der enns im neu 
erworbenen und in sechsjähriger bauzeit umgestalteten schloss eschelberg nur 
die kurze frist von fünf Jahren beschieden war, wird ein trost im alttestamen-
tarischen vorbild gefunden. der frühe tod des königs Josias wird als beispiel 
seiner „Gottseligkeit“ bewertet, da der könig von künftigem unheil, wie der 
„babylonischen Gefangenschaft“ verschont blieb. „Auff daß seine Augen nicht 
sehen alle das Vnglück, das Gott über die Stätte Juda und jhre Einwohner bringen 
wolle.“ 56 in einer ausführlichen belehrung werden diese überlegungen ausge-

52 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 209.
53 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 218.
54 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 221.
55 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 223.
56 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 226.
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weitet. nach dem frühen tod vornehmer und hochgestellter persönlichkeiten, 
die sich verdienste um die kirche erworben haben, folgt meist unglück, das diese 
frommen nun nicht mehr erleben müssen. „Also auch, wann fürtreffliche Leut 
von Gott abgefordert werden, vnd zu jhrem Ruhebethlein kommen, sollen wir vns 
dise gewisse Rechnung machen, daß gewiß der Winter der Anfechtung vnd allerley 
Angst vnd plagen zu gewartten sey.“ 57 dieser pessimistischen sicht des lebens, die 
bestimmt ist von angst, unheil und unsicherheit, steht das sterben des frommen 
und gottesfürchtigen christen, das einer erlösung gleichkommt, alle schmerzen 
in freuden verwandelt, gegenüber. „Da dann kein Todt noch Laid noch Geschrey 
noch Schmertzen mehr seyn; Sondern die Erlöseten des Herrn lauter Wonne vnd 
Frewde ergreiffen, alles trawren vnd seufftzen von jhnen fliehen, vnnd ewige Frewde 
auff jhrem Haupt seyn wirdt.“ 58 diese tröstlichen Worte von erlösung und ewiger 
freude leiten über zum biographischen teil.

4.6. lebens- und charakterbild und bericht vom sterben

noch einmal wird der lebensumstände und der persönlichkeit des verstorbenen 
gedacht. ihm gebühren lob und ruhm, da er demütig und bescheiden war und für 
sein begräbnis wenig aufwand gewünscht hatte. sein untadeliger und vorbildlicher 
lebenslauf sollte zur nachfolge anregen. die Geburt in der hauptstadt Wien, die 
vornehmen und christlichen eltern, die vormünder des früh verwaisten knaben, 
bildungsreisen und auslandsaufenthalte, Ämter am Grazer hof, ehestand und 
kinder, die übernahme des familienbesitzes in der steiermark nach dem frühen 
tod seines bruders, die übersiedlung ins land ob der enns, abgeordneter des 
herrenstandes im land ob der enns, sein tod im 49. lebensjahr an einem „zimlich 
gefährlichen Climacterico“ 59 werden als stationen seines lebens genannt.

seine haltung gegenüber der religion rückt ihn in die nähe des alttestamenta-
rischen Josias. hervorgehoben werden sein offenes bekenntnis zur evangelischen 
religion, der verkauf der familiengüter und die übersiedlung, die unterstützung 
der kirche und die förderung des predigtamtes. hans christoph von Gera hatte 
den Gottesdienst auch durch taten unterstützt. in diesem zusammenhang wird 
seine freigebigkeit gegenüber kirche, schule und den armen gerühmt. „Er ist 
für die Allmosen Cästl wol nicht vnbegabt, wie andere, fürüber gewischt; Sondern 
hat willig seine Gab darein gelegt, nit von Kupffer, Bley, Bläch oder Eysen, auch 
selten von Silber, sondern maistes theils von Gold.“ 60 und wenn er an manchen 

57 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 226 f.
58 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 231.
59 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 234.
60 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 235.
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sonntagen in linz der predigt beiwohnte, fand sich so mancher dukaten im 
„Allmosen Trühel“.

den schluss der langen predigt bildet der bericht seines sterbens im Glauben. 
trotz des hohen standes hatte er seine demut bewahrt und fühlte sich als armer 
sünder. am krankenbett empfing er mehrmals nach sündenbekenntnis und 
absolution leib und blut christi und empfahl sich dem Willen Gottes. „Nun 
mein Herr Christe, komme wann du wilt, ich bin schon ferttig.“ 61 die schmerzen 
des krankenlagers ertrug er mit großer Geduld, zeigte sich heiter und gelassen, 
tröstete seine frau, sie solle den Willen Gottes anerkennen. er verstarb an einem 
ziemlich starken , von ihm nicht mehr wahrgenommenen „Paroxysmus“. der 
lohn für seine „Gottseligkeit“ waren die ersehnte ruhe, die vereinigung mit seinen 
vorfahren und das ewige leben.

4.7. die zweite leichenpredigt als lehrstück für die untertanen

die zweite predigt wurde am 21. Oktober 1609 „Bey Einsetzung der Leich in jhr 
Ruhebethlein im Schloss Eschelberg, bey versamlung der Vntertanen“ gehalten. bei 
der verabschiedung im landhaus hatte der landständische prädikant vor einer 
gleichgesinnten, theologisch gebildeten adeligen versammlung gesprochen, die 
trauerfeier in der unmittelbaren lebenswelt des verstorbenen hatte eher pri-
vaten und für familienangehörige, engste verwandte und freunde emotionalen 
charakter.

in ihrem beitrag zum katalog der Oberösterreichischen landesausstellung 
2010 spricht barbara staudinger von der Welt der kontraste62 und thematisiert 
die sozialen Gegensätze, die alle lebensbereiche erfassten. Obrigkeit, herr und 
knecht, seide und flachs, schlösser und hütten, gebildet und ungebildet, kol-
lektive Ängste und die Welt des Glaubens gehörten zu einer lebenswirklichkeit, 
die durch die bauernkriege keine veränderung, sondern eher eine verfestigung 
der strukturen erfuhr. in dieser situation war es das ziel einer leichenpredigt, 
die versammelten untertanen zur trauer anzuregen, sie von der Güte und 
Gerechtigkeit des herrn zu überzeugen, die Gleichheit aller menschen im tode 
und die Geborgenheit im Glauben aufzuzeigen. das todesjahr 1609 liegt zwischen 
den bauernkriegsjahren 1595 bis 1597 und 1626.

das zentrale bibelwort, das die Grundlage der predigt bildet, ist kurz und be-
handelt am alttestamentarischen vorbild tod, trauer der hinterbliebenen und 

61 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 237.
62 b. staudinger, die Welt der kontraste, in: renaissance und reformation, Oö. landesausstel-

lung 2010, schloss parz/Grieskirchen, linz 2010, 115–125.
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begräbnis. „Vnd Samuel starb, vnnd das gantze Israel versamlete sich, trugen leide 
vmb jhn, vnnd begruben jhn, in seinem Hause zu Rama.“ 63

in der einleitung wird den untertanen die situation durch das bild eines er-
loschenen lichtes, dessen ende man mit betrübnis entgegennimmt, erläutert. 
auch die herbstzeit trägt zu trauer und melancholie bei. das Wirken des herrn 
wird nachdrücklich vor augen geführt, „christlicher Regent, tapferer Held, getreuer 
Schutzherr und Landesvater“ sind attribute, die persönlichkeit und bedeutung 
des verstorbenen, dem eine entsprechende trauer im zeichen des Glaubens ge-
bührt, unterstreichen. tod und abschied, totenklage, begräbnis und bestattung 
sind die einzelnen abschnitte der predigt, jeweils verbunden mit belehrung, 
erinnerung und trost.

in dem satz „Und Samuel starb“ liegt die botschaft der vergänglichkeit be-
schlossen. auch hohe standespersonen sind menschen und sünder, die den Weg 
allen fleisches gehen müssen. um dies zu veranschaulichen, spart der prediger nicht 
mit lateinischen zitaten, noch mit sprachgewaltigen bildern: „Der Blaichgelbe 
Zeenpleckende Todt klopfft eben so bald an grosser fürsten vnd Herrnhöfe vnd 
Pallästen an als bey einem armen Tagwercker.“ 64 für jeden christen ergibt sich die 
verpflichtung, die „rechte Sterbekunst“ anzustreben. der kerngedanke protestan-
tischer theologie von der allgegenwart des todes wird den zuhörern dargelegt: 
„Derhalben soll diß für der aller fürnehmsten Stuck vnsers Christenthumbs aines 
gehalten werden: Das man stäts an den Tod gedencke.“ 65 ungewiss ist die stunde 
des todes, der christ solle bedenken, jede könne seine letzte sein. und die folge 
ist, dass alles zeitliche gering geachtet werde, da alles streben auf das letzte ziel 
gerichtet ist. im tode sind alle gleich, auch der „elende Leib und Madensack des 
Reichen“ gerät den „Würmern zur Speiß“. für den christen bedeutet tod nicht 
schmerzliches ende, sondern erlösung von allem ausgestandenen übel und künf-
tigem unglück.

ausgangspunkt für totenklage und trauer ist die biblische überlieferung, 
dass sich das ganze volk israel beim tode samuels versammelte und trauerte, eine 
aufforderung an die untertanen, es mit ihrem toten herrn gleichzutun. Oft werde 
die persönlichkeit des herrn nicht zu lebzeiten, sondern erst nach seinem tode er-
kannt: „Da wolten sie offt jhre vorige liebe Herren mit jhren fingern widerumb gern 
auß der Erde herauß kratzen, wann es nur müglich were.“ 66 für die untertanen sei 
es eine pflicht, einen in kirche und weltlichem regiment hochstehenden herrn 
zu beklagen und zu beweinen. doch auch für die trauer gibt es ein gebührliches 
maß, nicht so für andere, für die es keine hoffnung gibt. die toten sind nicht 

63 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 238.
64 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 243.
65 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 245.
66 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 249.



160  Monika Klepp 

verloren, sondern vorausgegangen. die tröstlichen Worte, sich nicht im schmerz 
zu verlieren, sondern sich wieder den aufgaben des lebens zu widmen, sind an 
die hinterbliebenen, vor allem an die Gattin gerichtet.

der letzte themenschwerpunkt der ausführlichen totenrede befasst sich mit 
dem begräbnis. nach der auflistung heidnischer begräbnisriten und seitenhieben 
auf die „Widersacher im Pabstthumb“ werden für das ehrliche und standesge-
mäße begräbnis eines christen Gründe angeführt wie das Gebot Gottes oder ein 
zeugnis des christentums, zuletzt aber der beweis der liebe der hinterbliebenen 
gegenüber dem verstorbenen und die hoffnung auf auferstehung. „Daher werden 
die orth der Begräbnussen Gotteäcker, Frewdhöfe, Schlaff: vnnd Rhue Cämmerlein 
genennet, anzuzaigen, daß man auß denselbigen ain mal das Haupt wider werd 
empor heben, wann die Morgenröte des letzten Tages anbrechen werd.“ 67

am abschluss der predigt steht ein appell an die untertanen, den herrn, einen 
„frommen richter“ und „gnädigen vater“, der vorausgegangen ist, gebührend zu 
betrauern und zu beten, dass sie von seinen nachkommen ebenso in ruhe und 
frieden geleitet, in der wahren religion erhalten, wider unbilligkeit und Gewalt 
geschützt werden und ein gottseliges leben führen können.

5. Die Nachkommen

5.1. rebellion und Gegenreformation

zu einer verschärfung des konfliktes zwischen dem landesfürsten und den ob-
derennsichen ständen kam es nach dem tode von kaiser matthias am 20. märz 
1619. die stände waren nur gewillt, den streng katholischen und kompromiss-
losen vertreter der Gegenreformation erzherzog ferdinand von innerösterreich 
als nachfolger anzuerkennen, wenn er bereit war, die ständischen freiheiten zu 
bestätigen und den protestantismus zu tolerieren. führende adelige nahmen 
verbindung mit den ständen von böhmen und mähren auf, die in offener 
rebellion könig ferdinand absetzten und am 26. / 27. august 1619 den kurfürsten 
friedrich v. von der pfalz zum könig wählten. ferdinand ii., 1619 als kaiser bestä-
tigt, beauftragte am 30. Juni 1620 den bayrischen herzog mit der niederschlagung 
der aufstandsbewegung im land ob der enns und verpfändete ihm dafür das 
land. am 20. august 1620 mussten die rebellischen obderennsischen stände im 
linzer schloss dem bayrischen herzog huldigen. die endgültige entscheidung 
zwischen landesfürstlichem absolutismus und dualistischer ständemacht fiel am 
8. november 1620 in der schlacht am Weißen berg mit einem sieg ferdinands 

67 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 256.
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ii. über die böhmen und den ständebund. „der sieg der truppen der katho-
lischen liga führte zum zusammenbruch der böhmischen und österreichi-
schen ständebewegung, bedeutete gleichzeitig den sieg des landesfürstlichen 
absolutismus und sicherte die durchführung der Gegenreformation in den habs-
burgischen ländern.“68

statthalter wurde adam Graf herberstorff, der durch sein blutgericht 
am haushamerfeld bei frankenburg am 15. mai 1625 den ruf eines ver-
hassten Gegenreformers erwarb. er residierte im linzer schloss und erwarb in 
Oberösterreich die herrschaften Ort am traunsee und tollet im hausruckviertel.

der druck der bayrischen besatzungsmacht, Gegenreformation und wirt-
schaftliche ausbeutung führten 1626 zu einem bauernkrieg, der durch ein kaiser-
liches heer unter Oberst hans christoph von löbl und ein bayrisches heer unter 
General Gottfried heinrich von pappenheim niedergeschlagen wurde.

1626 endete die frist für den übertritt zum katholischen Glauben, ande-
renfalls bestand der zwang zur auswanderung. der adel musste sich nach der 
niederschlagung des bauernaufstandes bis zum Jahre 1627 entscheiden. im 
frühjahr 1627 stellte ferdinand ii. die ständische verfassung in eingeschränkter 
form wieder her. „den ständen ob der enns blieb zwar ihre Organisation und 
verwaltung sowie das recht der steuerbewilligung und einhebung, sie verloren 
aber ihre bisherige politische macht.“69 die bayrische pfandherrschaft dauerte bis 
1628. Graf herberstorff wurde landeshauptmann, verstarb aber bereits 1629 im 
schloss Ort. eine erbittert geführte und leidvolle historische entwicklung hatte 
ihre neue Orientierung gefunden. „nach beendigung der fremdherrschaft, die das 
land dem fürstlichen absolutismus und der Gegenreformation gefügig gemacht 
hatte, fühlten sich die stände ob der enns als neugeborene kinder des hauses 
österreich.“70

verheiratet war Graf herberstorff mit maria salome freiin von preysing, 
die in erster ehe mit reichsmarschall veit zu pappenheim vermählt war. aus 
dieser ehe stammen der spätere reitergeneral des dreißigjährigen krieges 
erbmarschall Gottfried heinrich Graf zu pappenheim (gest. 1632) und die 
töchter maria magdalena, anna benigna und maria Gertrud. die ehe mit dem 
Grafen herberstorff blieb kinderlos, 1634 verkaufte die Witwe maria salome die 
herrschaft Ort an ihren verwandten Johann Warmund von preysing und tollet 
1637 an Wenzel reichard von sprinzenstein. die Witwe des Grafen herberstorff 
verstarb am 28. november 1648 und wurde an der seite ihres mannes in altmünster 
begraben.

 kaiser ferdinand iii. (1637–1657) setzte die politik seines vaters fort. das 

68 s. haider, Geschichte Oberösterreichs, Wien 1987, 182.
69 haider (zit. anm. 68), 183.
70 haider (zit. anm. 68), 186.
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religiöse leben der untertanen wurde überwacht, nichtkatholische untertanen 
wurden abgestiftet, ab 1652/53 ging eine religionsreformationskommission mit 
aller schärfe gegen nichtkatholiken vor.

eine besondere beziehung entwickelte ferdinand iii. zu linz, wo er sich 
oft und gerne aufhielt. hier verstarb unerwartet 1646 seine erste Gemahlin, die 
trauung mit maria leopoldina von tirol fand in linz statt. auch seine dritte frau 
eleonore von Gonzaga fühlte sich mit linz verbunden. diese kaiserliche nähe 
und affinität förderte die adelskultur der stadt. mit ballhaus und reitschule 
gab es neue sportstätten für den adel, das landhaus war zum zentrum adeliger 
ballvergnügen geworden.

5.2. erasmus ii. von Gera (1588–1657) und seine familie

die söhne von hans christoph und esther von Gera hatten wie ihr vater eine 
sorgfältige humanistische und weltoffene ausbildung im ausland erhalten. für 
den erstgeborenen hans christoph sind studienaufenthalte in padua (1609) und 
siena (1610) belegt. in ihren aufzeichnungen vermerkt esther von Gera, dass am 
16. mai 1609 ihre beiden ältesten söhne hans christoph und Wolf ( 1586–1634) 
zur erbhuldigung des neuen landesherrn erzherzog matthias von italien nach 
linz gekommen waren. am 1. august 1611 kehrten hans christoph, Wolf und 
Wilhelm (geb. 1587) aus „Wallischland“ nach hause zurück. zu diesem zeitpunkt 
war esther von Gera bereits todkrank und litt unter schweren depressionen. kaiser 
matthias verlieh am 29. september 1614 den brüdern hans christoph, Wolf, 
Wilhelm und erasmus ii. die pfandherrschaft Waxenberg um 330.000 Gulden zum 
unbeschränkten eigentum. 1615 übernahm Wolf von Gera die kleine mühlviertler 
herrschaft lichtenhag (abb. 27) von seinem schwager hans Joachim von aspan. 
Wolf von Gera, freiherr zu arnfels, auf eschelberg, lichtenhag, mühldorf und 
Waxenberg vermählte sich im april 1616 mit maria elisabeth von volkersdorf, der 
tochter des oberösterreichischen landeshauptmannes. sein bruder Wilhelm hei-
ratete ihre schwester susanna katharina von volkersdorf. das Jahr 1620 bedeutete 
eine bruchlinie in den lebensgeschichten.

unter dem bayrischen statthalter herberstorff gab es im märz 1621 eine 
verhaftungswelle, die vergeltungsmaßnahmen richteten sich gegen führende 
mitglieder des ständischen Widerstandes. am 20. märz 1621 ließ er die stadttore 
bis 8 uhr geschlossen halten und namhafte protestanten wie Gundaker und 
heinrich Wilhelm von starhemberg, Gotthard von scherffenberg und den 
landeshauptmann der Jahre 1619/20, sigmund ludwig von polheim gefangen 
nehmen und im schloss einkerkern. zu den verhafteten zählten auch Wolf und 
erasmus Gera. Jeder häftling wurde von zwei musketieren bewacht, die fenster 
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zur donau wurden vermauert und jene zum schlosshof mit Gittern versehen. 
die pfandherrschaft freistadt wurde als rebellengut eingezogen. es war dies 
eine parallelaktion zum strafgericht in böhmen, das am 21. Juni 1621 mit der 
hinrichtung von 27 aufständischen mitgliedern des herren-, ritter- bürgerstandes 
auf dem altstädter ring in prag endete. durch mehrere Gesandtschaften nach 
Wien und münchen erwirkten die stände des landes ob der enns schließlich die 
freilassung der linzer inhaftierten, die zu unterschiedlichen zeitpunkten nach 
persönlichen verhören durch herberstorff erfolgte.71

von den vier söhnen von hans christoph und esther von Gera wählten 
drei die emigration. 1623 verkaufte Wolf von Gera schloss mühldorf an rosina 
von herberstein. Gemeinsam mit seinem burder Wilhelm ließ er sich pässe für 
nürnberg ausstellen. ihre lebenswege verlieren sich in der fremde.72 der jüngste 
sohn erasmus ging den Weg der akzeptanz der neuen politischen verhältnisse. er 
nahm den katholischen Glauben an und behielt den familienbesitz. Ähnlich war 
es auch bei der befreundeten adelsfamilie starhemberg. heinrich Wilhelm und 

71 h. stur mberger, adam Graf herberstorff, Wien 1976, 118 f.
72 Weiss von starkenfels (zit. anm. 30), 61.

Abb. 27: Burg Lichtenhag, Kupferstich, aus Georg Matthaeus Vischer, Topographia Austriae 

Superioris, 1674
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kaspar starhemberg, die söhne des calviners reichard von starhemberg wurden 
katholisch, während ihr bruder erasmus nach regensburg zog.

1623 zählte erasmus von Gera zu den hauptleuten im regiment des Grafen 
herberstorff. am 7. Januar 1624 heiratete er die stieftochter des statthalters anna 
benigna von pappenheim. zu den hochzeitsfeierlichkeiten waren ebenso wie bei 
der vermählung der schwester der braut maria magdalena mit Johann Warmund 
von preysing 1621 namhafte ehemalige protestanten geladen. dazu zählten Juliane 
von starhemberg und hans ludwig Geumann zu Gallspach.73 der statthalter trug 
auch zur finanziellen sicherstellung seiner stieftöchter bei. 1625 erwarb er die 
herrschaft Ort, die er in den folgenden Jahren durch den erwerb des traundorfes 
und der langbathseen erweiterte. 1625 scheint seine stieftochter anna benigna 
von Gera als eigentümerin des sitzes moos bei Gmunden auf.74 erasmus ii. von 
Gera begleitete als hauptmann den bayrischen statthalter, als dieser am 14. mai 
1625 mit 600 mann, 50 reitern und drei Geschützen im schloss frankenburg 
eintraf. die befehle für truppen und die 6000 versammelten bauern auf dem 
haushamerfeld traf Graf herberstorff persönlich.75 von august bis november 
1626 wurden die bauern in mehreren schlachten von einem kaiserlichen heer 
und einem bayrischen heer unter General Gottfried heinrich von pappenheim, 
dem schwager des erasmus, geschlagen. erasmus von Gera etablierte sich auch im 
politischen Geschehen, 1628 wurde er verordneter des herrenstandes. nach dem 
tode des Grafen herberstorff 1629 stand erasmus von Gera ebenso wie Johann 
Warmund von preysing als schwiegersohn der Witwe maria salome, die das erbe 
der verschuldeten Güter des landeshauptmannes angetreten hatte, mit rat zur 
seite.76

erasmus ii. von Gera und anna benigna von pappenheim hatten vier kinder. 
der erstgeborene sohn Johann veit heiratete in erster ehe eleonore isabella 
katzianer, in zweiter ehe elisabeth eleonore katzianer und wurde vater einer 
großen nachkommenschaft. die älteste tochter maria susanna verfasste wie ihre 
Großmutter esther von Gera „annotationes“, die im druck sechs seiten um-
fassen. ihre schwester maria anna franziska heiratete 1653 Georg siegmund von 
tattenbach und maria esther paul houschin.

1644 verkaufte erasmus ii. von Gera schloss Waxenberg und 1647 schloss 
eschelberg an konrad balthasar von starhemberg. er übersiedelte mit seiner frau 
nach passau, sein sohn Johann veit lebte aber weiterhin in eschelberg. Wie aus den 
aufzeichnungen der maria susanna hervorgeht, war eschelberg für sie das schloss 

73 stur mberger (zit. anm. 71), 176.
74 stur mberger (zit. anm. 71), 359.
75 stur mberger (zit. anm. 71), 233f.
76 stur mberger (zit. anm. 71), 421.
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der kindheit und Jugend und auch nach 1647 gern besuchtes refugium nach ihrer 
kurzen, unglücklichen ersten ehe.

in der schlosskapelle eschelberg (abb. 28–35) werden die historischen 
veränderungen sichtbar. mit ihren beiden altären (abb. 28, 34) und der im 
17.  Jahrhundert erfolgten umgestaltung zeigt sie die unterschiedliche suche 
der menschen nach der Gewissheit im Glauben im laufe des Jahrhunderts. der 
rechteckige hauptraum der kapelle, der, wenn man Glauben und verantwortung 
von hans christoph von Gera in betracht zieht, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch den untertanen geöffnet war, war vom erdgeschoss aus zugänglich und ur-
sprünglich nach Osten orientiert. steile stufen führen zu einem höher gelegenen 
raumpolygon, in dem sich der altar befindet, der in der protestantischen zeit im 
mittelpunkt stand und auf dem sich heute ein christusbild aus dem 19. Jahrhundert 
befindet (abb. 28). auf dieser ebene liegt eine nach norden gelegene empore 
mit weiten segmentbogenarkaden (abb. 31), die auch von den räumen des 
schlosses erreichbar ist und der adeligen familie als Oratorium diente. an der 
gegenüberliegenden südlichen seite befindet sich die sakristei. darunter liegt 
die Gruft, deren zugang heute vermauert ist. zwei kleine, bescheiden wirkende 
Grabplatten (abb. 32, 33) für den 1609 verstorbenen hans christoph Gera und 
seine Gattin esther, die ihm 1611 in den tod folgte, erinnern an das stifterehepaar, 
für das die evangelische religion gelebtes bekenntnis und überzeugung war 
und deren lebensläufe mit eschelberg schicksalhaft verbunden waren. eine 
renaissancekanzel (abb. 30, 35) und stuckarbeiten an der decke (abb. 29) mit 
linearen formen und engelsköpfen, deren augen kontrastierend zum Weiß der 
decke in schwarzer holzkohle gearbeitet sind, vermitteln einen authentischen 
eindruck der puristischen einfachheit einer protestantischen adelskapelle. ein 
zweiter altar aus dem Jahre 1695 (abb. 34, 35) an der südseite des tiefer gelegenen 
hauptraumes, der eine neue ausrichtung der kirchenbänke nach süden nach sich 
zog, repräsentiert mit barockem reichtum die nachfolgende katholische epoche. 
die schlosskapelle wurde in letzter zeit fachkundig restauriert und ermöglicht 
messfeiern in historischem ambiente.

6. Maria Susanna von Gera (verheiratete Weißenberg) (1628–1663)

6.1. die fortsetzerin der „annotationes“: ein lebensbild aus dem  
17. Jahrhundert

die enkelin der esther von Gera und tochter von erasmus ii.von Gera und seiner 
frau anna benigna von pappenheim maria susanna,verheiratete Weißenberg, 
führte die „annotationes“ auf fol. 27 der handschrift, auf der esther von Gera 
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Abb. 28: Eschelberg, Schlosskapelle, Altar aus evangelischer Zeit (später verändert)
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Abb. 29: Eschelberg, Schlosskapelle, Gewölbestuck

Abb. 30: Eschelberg, Schlosskapelle, Aufgang 

zum ostseitig gelegenen Raum

Abb. 31: Eschelberg, Schlosskapelle, 

Oratorium der Besitzerfamilie
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Abb. 32, 33: Eschelberg, 

Schlosskapelle, Grab platten 

für Hans Christoph von Gera 

(1609) und Esther von Gera 

(1611)
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Abb. 35: Eschelberg, Schlosskapelle, nach Süden orientierter Hauptraum

Abb. 34: Eschelberg, 

Schlosskapelle, Barockaltar
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ihre letzten eintragungen zum Jahr 1611 gemacht hatte, weiter. sie beginnt nicht so 
spontan und unvermittelt wie ihre Großmutter, sondern stellt mit einer gewissen 
systematik die nachricht von ihrer Geburt am 20. februar 1628 und taufe mit der 
patin maria magdalena von preysing, der schwester der mutter, an den beginn. 
die emigration der drei älteren brüder des vaters lag mehrere Jahre zurück, durch 
die heirat ihres vaters war die familie mit den führenden katholischen kreisen 
des landes verwandt.

die eintragungen setzen mit der eheschließung mit hans christoph Weiß am 
10. september 1647 in der schlosskapelle Würting (abb. 36) ein. ein bauernkrieg 
und seine niederschlagung, die durchführung der Gegenreformation mit allen 
härten und der dreißigjährige krieg lagen zwischen Geburt und hochzeit. die 
anmerkungen beziehen sich auf die Jahre 1647 bis 1653, sind von unterschiedli-
cher länge, fehlen in den Jahren 1649 und 1650, befassen sich 1647 mit hochzeit, 
von september bis dezember 1648 mit kindbett, Geburt des sohnes, taufe mit 
anschließenden festlichkeiten und erreichen 1651 im Jahr des todes ihres Gatten 
besondere ausführlichkeit. notizen der Jahre 1652 und 1653 führen jeweils im 

Abb. 36: Schloss Würting, Kupferstich, aus Georg Matthaeus Vischer, Topographia Austriae 

Superioris, 1674
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Jänner gesellschaftliche ereignisse und vergnügungen an und schließen im märz 
1653 mit der doppelhochzeit ihrer Geschwister.

esther von Gera hatte eine darstellung ihrer verantwortung als ehegattin und 
mutter gegeben, hatte mit ihren gesellschaftlichen verpflichtungen die bedeutung 
protestantischer netzwerke in einer von Gegensätzen geprägten zeit veranschau-
licht und als überzeugte protestantin den trost des Glaubens im leben und tod 
aufgezeigt. im Gegensatz zur Großmutter werden bei maria susanna politische 
Geschehnisse ausgeklammert, eine parallele ergibt sich in der relativ ausführli-
chen darstellung des todes des ehepartners. maria susanna von Weißenberg 
erlebte eine kurze ehe, die gezeichnet war von der schweren, zum frühen tod 
führenden krankheit des Gatten und dem verlust des großen vermögens. freunde 
und familienangehörige geben halt in schwerer zeit, in der der Weg immer 
wieder nach eschelberg führt. vormünder erziehen ihren sohn. sie nimmt teil 
am gesellschaftlichen treiben und genießt die zerstreuungen von bällen, adeligen 
maskenvergnügen und schlittenpartien und wartet auf die möglichkeit einer 
zweiten eheschließung. dank erziehung und standescodex gelingt außerhalb der 
rolle als adeliger ehefrau kein ansatz zu einer selbstverwirklichung oder auto-
nomen lebensgestaltung.

6.2. chronologie einer kurzen, unglücklichen ehe

maria susanna von Gera war 19 Jahre alt, als sie am 10. september 1647 in der 
schlosskapelle Würting hans christoph Weiß heiratete. anschließend reiste das 
junge paar zu einem kurzen besuch zur Großmutter maria salome herberstorff 
nach Gmunden, wo ein festessen beim Grafen preysing die feierlichkeiten be-
schloss. am 16. september 1647 verließen ihre eltern, die zu den hochzeitsgästen 
zählten, schloss Würting, das junge paar begleitete sie bis Wels.

auch zur entbindung begab sich maria susanna nach Gmunden, wo sie 
anscheinend mit fachkundiger betreuung rechnen konnte. ihr sohn kam am 
22. Oktober 1648 am abend zur Welt und wurde vier tage später auf den namen 
franz christoph erasmus getauft. zu den hochgestellten paten zählten Graf 
franz von harrach, nach dem auch der erste vorname gewählt wurde, der prälat 
von lambach placidus hieber, Gräfin anna magdalena von harrach und frau 
ursula pfliegl. mit den namen christoph und erasmus wurde auf die tradition 
der familie Gera zurückgegriffen.

den Grundstock zu Wohlstand und sozialem aufstieg der familie Weiß hatte 
der Großvater des bräutigams christoph Weiß gelegt, sohn eines finanzmaklers, 
der den reichtum durch rege handelstätigkeit vermehrt hatte. kaiser rudolf ii., 
erzherzog matthias und den obderennsischen ständen gewährte er großzügige 
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finanzielle unterstützung für leere kriegskassen. die erhebung in den reichs- und 
erbländischen adelsstand bedeutete einen großen karrieresprung, er wurde rat 
von erzherzog matthias und erhielt 1601 pfandweise die herrschaft Wels samt 
vogtei und burg, landgericht und hoher Gerichtsbarkeit. bemerkenswert waren 
architektur und ausstattung des Weiß’schen freihauses auf dem Welser stadtplatz, 
in dem salome alt, die lebensgefährtin des fürsterzbischofs Wolf dietrich von 
raitenau, nach ihrer Gefangennahme 1611 vorübergehend aufnahme fand. von 
christina von losenstein erwarb christoph Weiß am 28. april 1604 die herrschaft 
Würting und am 15. august 1614 die ansehnliche herrschaft niederwallsee in 
österreich ob der enns.

schloss Würting, ein stattliches, dreigeschossiges Wasserschloss mit nahe zu 
rechteckigem Grundriss und starken rundtürmen an den ecken, war zwischen 
1604 und 1611 von christoph Weiß im stil der renaissance erweitert worden. 
arkadengänge verliefen an der hofseite, kunstvolle stuckarbeiten an einfahrtshalle, 
laubengängen und treppen ließen mythologische szenen lebendig werden.77

Wohnkomfort und künstlerische ausstattung von schloss Würting entspra-
chen dem reichtum des ehrgeizigen auftraggebers. kassettendecken mit einge-
fügten Gemälden und tafelbildern schmückten zimmer und säle. erhalten sind 
sechs „Würtinger tafeln“, die nach einer irrfahrt und langen restaurierungsphase 
im linzer schlossmuseum zu sehen sind. im eigenartigen kontrast von dunklen 
farben und rot und Weiß stellen sie jeweils ein höfisches paar dar, wobei eine 
thronende weibliche Gestalt einen kavalier mit lilienszepter, Geld, schwert, dem 
österreichischen herzogshut und der habsburgischen kaiserkrone beschenkt. die 
annahme liegt nahe, dass ein herrscher, dessen Würden und tugenden symboli-
siert werden, idealisiert wird. der kunsthistoriker norbert loidol nimmt an, dass 
es sich um eine verherrlichung von erzherzog, könig und kaiser matthias, dem 
Gönner von christoph Weiß, handelt.

christoph Weiß, dessen porträtbüste sich heute im schloss Würting befindet 
und der als protestant in seinem testament evangelische schulen und kirchen 
reichlich bedachte, verstarb am 27. mai 1617 im 68. lebensjahre. sein sohn aus 
zweiter ehe mit der salzburger bürgerstochter felicitas alt christoph ludwig, 
burgvogt und pfandinhaber der herrschaft und vogtei Wels, herr auf Würting 
und niederwallsee, verstarb bereits 1623. für den minderjährigen sohn hans 
christoph führte seine junge frau, die in zweiter ehe Wolf Jacob unverzagt 
heiratete, die vormundschaft. zum zeitpunkt der eheschließung war hans 
christoph Weiß ein reicher kavalier, dessen vermögen sich in den langen Jahren 
der vormundschaft entsprechend vermehrt hatte und der am 13. februar 1651 in 

77 n. loidol, renaissance in Oberösterreich – kulturführer zu den denkmälern des konfessionellen 
zeitalters (1517–1648), Weitra o. J. (2010), 283 f.
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den freiherrenstand mit dem adelstitel „von Weißenberg“ erhoben wurde.
die verbindung eines neureichen kavaliers mit einer dame aus altem, 

ange sehenem adel schien für beide seiten vorteile zu bringen. Wohlstand, 
Wohnkomfort und der mythologische reichtum der kunstentfaltung der 
renaissance erwarteten die junge maria susanna von Gera. doch die zeit der 
ehe war kurz und gezeichnet durch die schwere krankheit des jungen mannes, 
die zu langem siechenlager und frühem tod führte. misswirtschaft und ver-
fehlte Geldanlagen zogen den verlust des gesamten vermögens in etwas mehr als 
drei Jahren nach sich. „aber üble Wirtschaft und verfehlte speculationen – er 
borgte capitalien an die auswärtigen fürstenhöfe im reich, welche während des 
dreißigjährigen krieges an alles eher denn an zinsen und rückzahlung dachten – 
brachten es zuwege, dass freiherr hans christoph, als er bereits im Jahre 1651 starb, 
von schulden überhäuft, geradezu am bettelstab stand und seinem sohn franz 
christoph nicht das geringste vermögen zu sichern vermochte. die gesamten 
besitzungen gingen verloren.“78 auch Johann Georg adam von hoheneck betonte 
den schicksalsschweren Gegensatz von Glanz, reichtum, verschwenderischem 
lebensstil und armut und verachtung: „(er hat) in solch kurtzen Jahren sein 
grosses, von seinem Herrn Vatter überkommenes fast Fürstliches Vermögen durch 
Pracht, üble Würtschafft und Verschwendung (welches fast unglaublich) solcher 
gestalt dilapidiret, daß.....ihme nach allen verkaufften Herrschafften und Güthern 
sein letztes LebensJahr umb keinen Kreutzer Brod mehr geborget worden. Ein nicht 
leicht erhörtes Exempel menschlicher Unbeständigkeit, da er in so kurtzer Zeit 
aus dem reichesten Cavallier im Land der Allerärmste worden.“ 79 Wels wurde 
1651 eingezogen, Würting erwarb freiherr alexander schifer. die junge, mittellose 
Witwe war auf ihre familie und das entgegenkommen von freunden angewiesen.

in den „annotationes“ berichtet maria susanna von Weißenberg von 
krankheit und sterben, nicht aber von vermögensverlust und verkauf der 
herrschaften. ende dezember 1648 kehrte hans christoph Weiß von einem 
einmonatigen Wien – aufenthalt „dotkrankher“ nach Würting zurück und war 
von nun an „vil zeit krankh gelegen“.80 diese feststellung könnte auch 1649 und 
1650 betreffen, denn für diese Jahre, in denen sich der wirtschaftliche und ge-
sundheitliche zusammenbruch vollzieht, fehlen die eintragungen, die mit Jänner 
1651 wieder einsetzen und sich auf die letzten lebensmonate und das sterben be-
ziehen. am 2. Jänner 1651 besuchte hans christoph Weiß, nachdem er lange zeit 
wegen seiner krankheit sein zimmer nicht verlassen konnte, seine mutter anna 
unverzagt, freiherrin von neuhaus und Guttenbrunn. nach der rückkehr war 

78 Weiss von starkenfels (zit. anm. 30), 614 f.
79 J. a. G. hoheneck, die löblichen herren stände des erzherzogtums österreich ob der enns, 

passau 1747, 3. band, 835.
80 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 181.
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er endgültig an sein krankenbett gefesselt. am 20. märz 1651 hatte er bereits zum 
zweiten mal eine Generalbeichte abgelegt und um 11 uhr nachts die heilige ölung 
empfangen. dasselbe wiederholte sich am 3. april 1651 nach dem angelusläuten. 
nach einem abschied unter tränen von seiner Gattin beichtete er und bat um 
vergebung seiner sünden und um Gottes barmherzigkeit. über dieses reumütige 
sterben nach einem leben voll sünde und Weltlichkeit schreibt maria susanna: 
„Dan obwollen ehr ein weltmensch gewessen, so hat im doch Got die erkandnuß 
seiner sinden verlihen und solche reu iber sein sindlichs leben geben, daz man nit 
anderst kan glauben, alß Got habe ihn unß allen zu ein ebenbilt wollen weissen.“ 81 
in dieser schweren stunde standen der jungen frau ihre mutter anna benigna 
von Gera, ihr bruder Johann veit und ihre schwester maria anna francisca zur 
seite. am 6. april 1651 wurde hans christoph von Weißenberg um mitternacht 
in der Gruft des schlosses Würting bestattet. 14 tage später reiste maria susanna 
mit ihrer mutter nach eschelberg und unternahm von hier aus am 25. mai 1651 
in begleitung ihrer mutter eine Wallfahrt nach passau, von der sie am 1. Juni 1651 
nach eschelberg und dann nach Wels zurückkehrte.

als neue Wohnung bezog maria susanna von Weißenberg nach dem verkauf 
der herrschaften das scherffenbergsche haus in linz. die vormundschaft für 
ihren sohn führten Johann veit von Gera und Johann Weickard Graf katzianer, 
die versuchten, die an fürstlichen höfen angelegten kapitalien einzubringen. 
franz christoph von Weißenberg verstarb 1665 im alter von 17 Jahren als letzter 
seiner familie, zwei Jahre nach dem tode seiner mutter.

6.3. Gesellschaftliches leben

das Jahr 1651 hatte mit dem tod von hans christoph von Weißenberg und 
dem verlust von herrschaften und vermögen nach raschem aufstieg und kurzer 
Glanzzeit den totalen zusammenbruch der familie gebracht, in dem nur mehr 
durch den im februar 1651 verliehenen freiherrentitel „von Weißenberg“ eine 
erinnerung an vergangene bedeutung und Wirksamkeit gewahrt wurde. für die 
dreiundzwanzigjährige maria susanna bedeuteten diese Geschehnisse eine tiefgrei-
fende veränderung ihrer lebensverhältnisse, am 16. november 1651 übersiedelte 
sie in das scherffenbergsche haus nach linz.

die weiteren „anmerkungen“ zu ihrem leben beziehen sich im Jahre 1652 
ausschließlich und 1653 mit ausnahme der doppelhochzeit der Geschwister im 
märz zum Großteil auf ereignisse im Jänner, dem monat der ballvergnügen und 

81 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 182.



Zur Geschichte von Schloss Eschelberg  175

faschingsfeste, in dem das adelige Gesellschaftsleben in linz einen höhepunkt 
erlebte (abb. 37, 38).

einladungen kamen vor allem von den starhembergern, die als langjäh-
rige freunde versuchten, der jungen Witwe zerstreuung zu bieten und neuen 
lebensmut zu geben. am 16. Jänner 1652 veranstaltete conrad von starhemberg 
eine schlittenfahrt mit anschließendem tanz. besonders beliebt zur faschingszeit 
waren maskeraden wie bauernhochzeiten im landhaus. eine große schlittenpartie 
begab sich am 27. Jänner nach eschelberg zu Johann veit von Gera, der abends einen 
tanz veranstaltete. einige Gäste, darunter bartholomäus von starhemberg, seine 
frau esther von Windischgrätz, siegmund friedrich von salburg und seine frau 
maria elisabeth von scherffenberg verließen erst gemeinsam mit maria susanna 
am übernächsten tag nach dem frühstück das schloss eschelberg und kehrten 
nach einem tagesausflug am abend nach hause zurück. zu ihren verpflichtungen 
zählte auch, die frau des landeshauptmannes bei der taufe der eleonora sophia 
von cronpichl zu vertreten.

Große Gesellschaften wechselten mit einladungen zum essen. zum engsten 
freundeskreis gehörten auch eva katharina tattenbach, die frau von Oberst 
alexander schifer, susanna von scherffenberg und maria maximiliana von 
sprinzenstein. im Jänner 1653 nahm eine adelige damengesellschaft ein bad 
bei „dem sandner“. danach kamen die herren conrad und bartholomäus 
starhemberg und siegmund friedrich von salburg und man amüsierte sich. „Da 
haben wir es munter gehabt“,82 heißt es in den aufzeichnungen.

in diesem heiteren Gesellschaftsleben war der tod nicht nur durch kriege und 
krankheiten allgegenwärtig. am 7. Jänner 1653 wurde siegmund friedrich von 
salburg in der reitschule bei einem kugelduell tödlich getroffen und verstarb ei-
nige tage später. maria susanna wachte zwei nächte mit seiner frau am sterbebett.

6.4. familienbande und eschelberg

eine besondere rolle in der linzer zeit der maria susanna von Weißenberg spielten 
die beziehungen zu eltern und Geschwistern, zu den starhembergern und zum 
schloss eschelberg. am 1. Jänner 1652 besuchte maria susanna von Weißenberg in 
passau ihre eltern. Graf konrad balthasar von starhemberg kam von regensburg 
und blieb einige tage zu Gast. in begleitung ihrer schwester maria anna franziska 
von Gera, des Grafen albrecht von Waldstein, des reichsgrafen Georg siegmund 
von tattenbach und zweier kapuzinermönche trat sie am 8. Jänner 1652 mit 
dem schiff die heimreise an, verbrachte die nacht in landshaag und wurde am 

82 scheutz – tersch (zit. anm. 1), 184.
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Abb. 37, 38: Letzte Eintragungen von Maria Susanna von Weißenberg (Jänner 1653). Linz, OÖLA, 

Landschaftsarchiv, Hs. 523, fol. 2
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nächsten tag von ihrem bruder mit dem schlitten abgeholt und nach eschelberg 
gebracht. nach einigen tagen aufenthalt erfolgte die heimreise nach linz.

im namen ihres bruders Johann veit von Gera hielt am 18. Jänner 1653 konrad 
balthasar von starhemberg um die hand von fräulein eleonore isabella katzianer 
an. die hochzeit fand am 11. märz 1653 in einem der freihäuser von Oberst 
schifer in linz statt. am nächsten tag reiste die Gesellschaft nach eschelberg, 
wo die trauung ihrer schwester maria anna franziska mit Georg siegmund 
von tattenbach stattfand. ein fräulein von scherffenberg und ferdinand von 
scherffenberg waren kranzljungfer und brautführer. mehrere tage verweilte die 
Gesellschaft in eschelberg.

der verweis auf die krönung ferdinands iv. am 18. Juni 1653 zum römischen 
könig beschließt die „annotationes“.

mit 29 Jahren heiratete maria susanna von Weißenberg hans adam hoheneck. 
die drei söhne, die aus der ehe stammten, überlebten das kindesalter nicht. maria 
susanna von Weißenberg verstarb 1663 im alter von 35 Jahren.

trotz reicher nachkommenschaft ihres 1703 verstorbenen bruders Johann veit 
von Gera zeichnete sich das ende des adelsgeschlechts ab. aus zwei ehen des 
Johann veit stammten 14 kinder. Johann adam starb 1687 unvermählt in prag, 

Abb. 39: Schloss Eschelberg, Gesamtansicht
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Johann christoph war bayrischer rittmeister, Johann siegmund fiel 1684 als kai-
serlicher leutnant vor neuhäusl in ungarn, Johann Weickard wurde benediktiner 
in mondsee, Johann ernst (gest. 1724) war des steirischen landrechts beisitzer 
und mit anna barbara Gräfin Wildenstein verheiratet. Johann Otto diente als 
kaiserlicher hauptmann. von den söhnen aus zweiter ehe starb Johann erasmus in 
jungen Jahren, Johann maximilian vermählte sich 1723 mit maria eleonora isabella 
von pflügl. er war 1733 präsident im ständischen ausschuss und der letzte seines 
Geschlechts.83
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