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rezensionen

Ortolf harl, hochtor und Glocknerroute. ein hochalpines passheiligtum 
und 2000  Jahre kulturtransfer zwischen mittelmeer und mitteleuropa. 
österreichisches archäologisches institut sonderschriften band 40, Wien 2014.

die vom mittelmeer über die alpen bis in die Germania libera führende 
route, die „direttissima“ nach norden, ist das übergeordnete ziel, das der be-
kannte, emeritierte stadtarchäologe von Wien, Ortolf harl – ihm und seiner 
frau ist das elektronische bild- bzw. skulpturenarchiv „ubi erat lvpa“, ein 
unverzichtbares arbeitsinstrument für die provinzialarchäologie, zu verdanken – 
vor augen hat. freilich nicht im eilzugstempo, sondern über die Großglockner 
hochalpenstraße mit ihrem erschließbaren antiken höhenheiligtum. diesem 
ist das umfangreiche Werk schwerpunktmäßig gewidmet, an dem eine reihe 
prominenter Wissenschafter mitgewirkt hat, insgesamt 10 damen und herren. 
betreut wurde die edition des gewichtigen, 380 seiten und viele abbildungen 
enthaltenden buches vom österreichischen archäologischen institut, dessen 
leiterin sich prompt entschlossen hatte, die an anderer stelle geplante, dann 
aber geplatzte herausgabe erfreulicherweise zu realisieren, wie der verfasser dan-
kend anmerkt (vorwort s. 10): ein äußerst begrüßenswerter entschluß, den der 
inhalt des bandes mehr als rechtfertigt. Wie es überhaupt zu einem archäolo-
gischen unternehmen dieser art in einer hochgebirgsregion kam und welche 
maßnahmen getroffen werden mußten, um die herkunft der beim bau der 
Großglockner hochalpenstraße am 14. september 1933 völlig unvermutet ent-
deckten bronzenen herkulesstatuette – um ihre herkunft sollten sich in der 
folgezeit heftige diskussionen entfalten – durch die vorlage weiterer archäologi-
scher funde ein für allemal faktisch abzusichern, das alles wird im buch ausführlich 
geschildert. in dem zusammenhang sei sogleich auf die interessanten reste anderer 
bronzestatuetten hingewiesen, die von kurt Gschwantler umsichtig vorgestellt 
und interpretiert werden (s. 39–69). außer statuetten waren noch andere, haupt-
sächlich aus den halden südlich der „schartel“ genannten lokalität am hochtor 
zum vorschein gekommene funde maßgeblich, um sie für das vorhandensein eines 
heiligtums in anspruch zu nehmen, das vom 1. Jahrhundert v. chr. bis zum (mitt-
leren) 3. Jahrhundert n. chr. in funktion gewesen war, wie helga sedlmayr in ihrer 
analyse des fundmaterials feststellte (s. 71–88). dazu kommen ferner münzen, 
die Günther dembski bestimmte (s. 89–98). ihr zeitliches vorkommen reicht von 
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ca. 200 v. chr. bis zur neuzeit, wobei die römische kaiserzeit mit 61 münzen, das 
späte 4. Jahrhundert n. chr. mit einigen belegen vertreten sind (s. 98).

die materialvorlagen bilden das fundament für die beweisführung harls, wie 
man sich so ein höhenheiligtum unter zuhilfenahme anderer, etwa jenes auf dem 
Großen st. bernhard in der schweiz, modellhaft vorstellen könnte (s. 99–128). 
Gar wohl ist sich der verfasser seiner hypothetischen schlüsse bewußt, aber alle 
seine überlegungen sind nachvollziehbar und entbehren keinesfalls der logik, die 
den Gedankenduktus durchzieht (s. 128). insofern dürfen wir davon ausgehen, 
daß das den verschiedenen beobachtungen und indizien ableitbare heiligtum 
– es ist gelegentlich auch von einem temenos (heiligtumsareal) zu lesen – von 
keltischer bis spätantiker zeit frequentiert wurde. die von harl im hinblick auf 
punktgenaue errichtung, konstruktion und bauliche ausführung des postulierten 
heiligtums angestellten überlegungen klingen zwar durchaus überzeugend, ent-
behren jedoch der faktischen beweissicherung durch entsprechende befunde, was 
fairerweise betont wird.

ein anderer abschnitt des buches konzentriert sich auf handelsverbindungen 
und straßenforschung, besitzt also einen historischen schwerpunkt, den, vom 
verfasser abgesehen, christian rohr und markus J. Wenninger unter dem 
titel „die Glocknerroute von der antike bis zur frühen neuzeit“ wahrnehmen 
(s.  131–213). auf die stellung des Ostalpenraumes im 2. Jahrhundert v. chr. 
im zusammenhang mit der damaligen außenpolitischen situation roms geht 
harl in chronologisch gegliederten blöcken ein (s. 175–201). der verlauf der 
Glocknerroute fordert ihn zur überprüfung der durch sie verbundenen antiken 
siedlungen heraus, wobei aguntum und seine (nicht unproblematische) archäo-
logische erforschung kritisch betrachtet werden (s. 237–270) – wohl nicht ohne 
berechtigten Grund und so, daß man sich eine künftige belebung der diskussion 
durchaus vorstellen könnte. herwig Wolframs kurzer beitrag behandelt die früh-
mittelalterlichen erwähnungen aguntums (s. 281–284).

ausblicke in epigraphik – den anfang macht der verstorbene linzer alt-
historiker Gerhard Winkler im letzten beitrag vor seinem ableben im Jahr 2013 
(s. 271–279) – die römische namenskunde (friederike harl, s. 301–311) und 
religionsgeschichte (s. 313–319) runden die archäologische thematik ab, die von 
paola càssola Guida (s. 321–332) und helga sedlmayer (s. 293–300) mit ihren 
betrachtungen zu meersalzgewinnung (p. c. Guida) und fundniederschlägen 
entlang Gebirgsrouten (h. sedlmayer) nochmals aufgegriffen wird. Was harl zur 
nun favorisierten salzgewinnung in reichenhall meint, das er als „das zentrum 
der salzversiedung im Ostalpenraum“ bezeichnet (s. 285), wird die bayerischen 
kollegen vielleicht zu stellungnahmen und reaktionen herausfordern.

Welch aufschlußreiche analysen die paläobotanik zu urgeschichtlichen Wegen 
und deren verlauf beizusteuern in der lage ist, demonstriert sehr eindringlich 
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klaus Oeggl, ein ausgewiesener fachmann auf diesem Gebiet, besonders was die 
Gebirgsregionen betrifft (s. 333–338). vegetations- und klimageschichte machen 
historische abläufe da und dort verständlich und vervollständigen das bild einer 
landschaft oder region, deren Jahrtausende alte Geschichte von menschen ge-
prägt wurden.

dem eiligen leser – und wer zählt sich heutzutage nicht zu diesen? – gibt 
der verfasser eine längere zusammenfassung in deutsch und englisch zur hand 
(s. 339–358), an die das umfangreiche literaturverzeichnis und am buchende die 
abbildungsnachweise anschließen (s. 359–377).

insgesamt betrachtet: ein gewichtiger band mit aufschlußreichen beiträgen 
zur archäologie und Geschichte der alpen und der sie überquerenden Weg-
verbindungen, die bis weit außerhalb ihres gebirgigen verlaufs verfolgt und bespro-
chen werden. ein band, der jedenfalls genügend stoff bietet, um vom jeweiligen 
leser auf für und Wider abgewogen zu werden. und dafür ist dem verfasser, 
seinen mitarbeitern/innen und der herausgeberin zu danken.

 erwin m. ruprechtsberger

Johann kronbichler, die barocken zeichnungen der hofburg brixen, 
veröffentlichungen der hofburg brixen – band 3, zugleich katalog der ausstellung 
vom 06. 06. bis 27. 09. 2015, brixen 2015, 240 seiten, durchgehend farbige abb., 
isbn 978-88-88570-28-0.

das katalogisieren von alten zeichnungen gehört auch heute noch – nach 
einem Jahrhundert – zu den schwierigsten aufgaben der neueren kunstgeschichte. 
selten signiert und fast nie dokumentiert, gibt es wenige anhaltspunkte. schon 
früh haben außerdem sammler spekuliert und unrichtige namen auf zeichnungen 
geschrieben, die in die irre führen können. sogar das Werk bedeutender meister, 
wie rembrandt, rubens oder michelangelo und raffael fluktuiert in den augen 
der kritiker stets in bedeutendem ausmaß.

somit ist es nicht verwunderlich, dass die historische zeichnungswissenschaft 
zu den bedrohten arten der kunstgeschichte gehört. connaisseurs und handver-
lesene fachkreise ersetzen heute die kupferstichkabinette, die mit ihren reichen 
schätzen zu den am wenigsten nachgefragten abteilungen von museen gehören.

dies führte in den letzten Jahren leider dazu, dass spezialisten auf diesem 
Gebiet als kuratoren nicht mehr nachbesetzt wurden und graphische sammlungen 
einfach in andere museumsbestände eingegliedert wurden.

die erstpräsentation einer sammlung barocker zeichnungen in form einer 
ausstellung und eines bestandskataloges mit zum größten teil noch nicht veröf-
fentlichtem material sind kunsthistorische ereignisse, die man sich öfters wün-
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schen würde, die jedoch auf Grund unüberwindlicher probleme selten zu einer 
finalisierung kommen.

der katalog der barocken zeichnungen der brixner hofburg ist nun aber-
mals eine veröffentlichung, die in hervorragender Weise eine wissenschaftliche 
arbeit einer kleinen institution dokumentiert und zugleich eine bestätigung 
für die bedeutung der erschließung und neubewertung von schlummernden 
museumsbeständen darstellt.

mit 208 arbeiten auf papier, die einen zeitraum vom späten 16. Jahrhundert 
bis um 1800 umfassen und auf einen überschaubaren geographischen rahmen 
bezogen sind, bieten die zeichnungen einen reichen Querschnitt über die vielfalt 
des barockzeitalters – vielfältig in der themenwahl als auch in der technik.

der sorgfältig gestaltete band enthält sehr gute farbabbildungen sämtlicher 
ausgestellter Werke sowie eine kleinformatige bebilderung des Gesamtbestandes. 
das vorwort und die einführung geben einen äußerst informativen einblick zur 
bedeutung der zeichenkunst in der künstlerischen praxis und den damit verbun-
denen entstehungsprozess von kunstwerken.

die ersten 44 einträge beinhalten sogleich eine kunsthistorische neu-
entdeckung ersten ranges. die bisher als verschollen geglaubten entwürfe für die 
statuen aus terrakotta des hans reichle im arkadenhof der brixner hofburg in 
form einer, zwischen 1596 bis 1601 entstandenen planrolle (kat. nr. 1), stellen eine 
wertvolle bereicherung zur erforschung des berühmten habsburger stammbaumes 
in brixen dar, der – vermittelt durch ganzfigurige kupferstiche von francesco 
terzio – auf das große vorbild der erzfiguren des Grabmales maximilian i. in der 
innsbrucker hofkirche zurückgeht. 

Weitere wichtige beispiele der münchner hofkunst am beginn des 
17. Jahrhunderts sind zwei entwurfszeichnungen für entsprechende Wandteppiche 
im kaisersaal der münchner residenz aus der Werkstatt des hofmalers peter 
candid, hier versuchsweise hans käppler zugeschrieben (kat. nr. 2 und 3).

fünf zeichnungen melchior steidls zeigen entwürfe für monumentale 
scheinarchitekturen, wobei die kat. nr. 9 für Oberösterreich von besonde rer 
bedeutung ist. das neu aufgefundene, um 1690 datierte, und hier erstmals publi-
zierte blatt zeigt große übereinstimmungen mit architektur- und dekorations-
motiven in den fresken der vierungskuppel der stiftskirche st. florian.

die nächstfolgende größere Gruppe von arbeiten (kat. nr. 16 bis 25) sind 
zeichnungen nach stichvorlagen oder Gemälden. die größtenteils anonymen 
blätter dienten den jeweiligen künstlern als vorratsmaterial und fundus für spä-
tere eigene bildkompositionen, wobei bekannte namen wie domenichino, peter 
candid, pietro testa, Giambattista pittoni, sebastiano ricci u. a. zitiert werden.

das größte konvolut von 19 blättern (kat. nr. 26 bis 45) beinhaltet 
nachzeichnungen des veroneser künstlers antonio balestra (1666–1740) von 
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bisher noch nicht identifizierten zeichnern aus dessen umfeld. bei diesen blättern 
ist der entstehungsprozess von flüchtigen detailskizzen und konkreten vorstudien 
bis zu sorgfältig ausgeführten bildentwürfen schön nachzuvollziehen.

in weiterer folge beinhaltet der band eine reihe verschiedenster architektur-
entwürfe (kat. nr. 47 bis 58), gefolgt von arbeiten tiroler künstlern wie paul 
troger, Joseph ignaz mildorfer, Josef kremer, carl henrici und franz anton zeiler 
(kat. nr. 59 bis 67). beispiele des zu ende gehenden 18. Jahrhunderts zeigen zwei 
Werke aus dem Wiener bereich mit nachzeichnungen von plastischen arbeiten 
des schönbrunner schlossgartens. der künstler Johann tribus zeigt hier zwei 
figurengruppen anhand von zwei künstlerischen auffassungen. Während nr. 69 
noch vom barocken schwung bewegt ist, zeigt die nr. 70 bereits die klassizistische 
ruhe. der aus bayern stammende, vielfach im tiroler raum wirkende matthäus 
Günther ist durch drei freskenentwürfe für die pfarrkirche von st. leonhard und 
st. Jakobus d. Ä. in abtei vertreten (kat. nr. 71 bis 73). neben dem zehn Jahre 
(1781–1791) in rom lebenden franz caucig, der mit zwei Werken (nr. 78 und 79) 
vertreten ist, schließt das römische skizzenbuch des Josef schöpf aus dem Jahre 
1782 den hauptteil des bandes ab (kat. nr. 80).

der nachspann – bestandskatalog teil 2, nr. 81 bis 208, zeigt größtenteils 
nachzeichnungen nach verschiedensten deutschen, französischen und italieni-
schen künstlern, wobei die autoren dieser zitate von autoritäten bisher nicht zu 
eruieren waren und zu weiteren forschungen anregen sollen.

der vorliegende band verfolgt mehrere ziele. er begleitet vorerst als erläu-
ternde publikation die ausstellung in der brixner hofburg und soll über die zeit-
lich gebundene aufgabenstellung hinaus den bestand der sammlung einer breiten 
öffentlichkeit und den fachgelehrten bekannt machen. Weiters hat er auch die 
aufgabe erfüllt, einen mittelweg zwischen der sachgemäßen aufarbeitung wis-
senschaftlicher forschungsergebnissen und einer publikumsnahen und allgemein 
verständlichen information einzuschlagen.

einige präzisierungen des katalogautors sollen ergänzend angefügt werden:
Kat. Nr. 49: entwurf für den hochaltar der kirche st. mauritius in morizing 

bei bozen-Gries. zuschreibung der zeichnung an Giacomo antonio delai, der 
auch das altarblatt mit den heiligen mauritius und markus in verehrung der 
madonna mit kind schuf. das bild wurde 1969 gestohlen und konnte nach einer 
photographie identifiziert werden.

Kat. Nr. 121: der titel soll lauten: „hl. blasius heilt einen kranken knaben“. 
die zeichnung gibt ein ähnliches Gemälde von stephan kessler (siehe katalog 
stephan kessler 1622–1700. ein tiroler maler der rubenszeit, diözesanmuseum 
hofburg brixen 2005, kat. nr. 34, abb. s. 165) wieder. das blatt entstand vermut-
lich nach dem kessler-bild im brixner dom (sakristei). von stephan kessler sind 
keine zeichnungen bekannt.
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Kat. Nr. 168: allegorie der Gerechtigkeit – die zeichnung beruht auf einen 
stich von Gaetano testolini nach Gerard van Opstal (albertina hb 101 fol. 108).

 herfried thaler

Gerhard schwentner, das landgericht schärding (historischer atlas von bayern, 
innviertel i, band 1), münchen 2014. XXXii+537 s., 1 karte. isbn 978-3-7696-
6559-8. €48,-

als 1779 der frieden von teschen den bayerischen erbfolgekrieg beendete 
und das „innviertel“ an österreich abgetreten und dem land ob der enns zuge-
ordnet wurde, war die namensgebung, die durch die vereinigung des bisherigen 
mühlviertels mit dem marchlandviertel ermöglicht wurde, noch das geringste 
problem. Jahrzehntelang plagten die verwaltung des landes zahlreiche weitere 
fragen. dass damals die das innviertel betreffenden archivbestände in münchen 
verblieben waren, machten ihre erreichbarkeit lange zeit schwierig und verzö-
gerte die aufarbeitung der Geschichte dieses landesteils für die zeit vor 1779. 
erst 2007/2008 konnte das Oö. landesarchiv in zusammenarbeit mit dem 
bayerischen hauptstaatsarchiv und dem staatsarchiv in münchen den technischen 
fortschritt zur digitalen reproduktion von historischen Quellen und die finan-
zielle förderung durch die eu nutzen und beginnen, die Quellen zur Geschichte 
des innviertels aufzubereiten. sie werden von der Generaldirektion der staatlichen 
archive bayerns im internet zur verfügung gestellt werden, um der erforschung 
des innviertels neue impulse zu geben. darüber hinaus lässt das Oö. landesarchiv 
in zusammenarbeit mit der kommission für bayerische landesgeschichte eine 
wissenschaftliche Grundauswertung vornehmen, die nach dem vorbild des 
„historischen atlas von bayern“ erstellt wird. vierbändig ist das Werk konzipiert. 
Gerhard schwentner hat als ersten band das „landgericht schärding“ vorgelegt, 
das „landgericht ried“ hat er derzeit in arbeit.

dem genannten muster entsprechend beginnt die darstellung mit den 
„naturräumlichen Gegebenheiten“ des Gebietes um schärding, dann folgt der 
überblick über die vor- und frühgeschichte, wobei die funde aus steinzeit, 
bronzezeit, hallstattzeit, latènezeit und römerzeit in tabellen zusammengefasst 
sind.

die besiedlungsgeschichte hat die frühere vorstellung der einwanderung ei nes 
„bajuwarischen stammes“ auf Grund der neueren erkenntnisse der archäologie, 
der Ortsnamenforschung sowie aus siedlungs- und fluruntersuchungen dahin-
gehend korrigiert, dass heute von einer „ethnogenese“, einer verschmelzung ver-
schiedener schon im land ansässiger einwohner mit zugewanderten bevölkerungs-
gruppen, ausgegangen wird. dieser vorgang ist nicht vor dem 6. Jahrhundert an-
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zusetzen, die schon typisch bairischen reihengräberfelder östlich des inn datieren 
überwiegend ins 7. und 8. Jahrhundert.

in den besten und verkehrsmäßig gut erreichbaren Gegenden finden sich die 
echten -ing-namen als die älteste bairische Ortsnamenschicht, während die -heim-
namen als erste Welle des siedlungsausbaus jünger (spätkarolingisch) sind und 
in den ballungsräumen gegenüber den zentral gelegenen -ing-namen eine rand-
lichere lage einnehmen. für die zweite Welle des siedlungsausbaus typisch ist 
die nachkarolingische Gruppe der -dorf-namen, die im 11./12. Jahrhundert ihren 
höhepunkt erreicht.

im kapitel „herrschaftsentwicklung“ überblickt schwentner den zeitraum 
vom agilolfingischen herzogtum bis 1779, wobei der schwerpunkt auf der 
Grafschaft und dem landgericht schärding liegt. in tabellen übersichtlich zu-
sammengefasst sind die frühen nennungen des rottachgaus sowie die urkund-
lichen nennungen der schärdinger pfleger und der landrichter. von den wich-
tigsten adelsgeschlechtern (vornbacher, andechser) gibt es stammbaumskizzen. 
verschiedene thematische kartenskizzen zeigen etwa die verteilung der -ing, 
-heim, -dorf und -bach-Orte sowie der rodungsnamen, die räumliche lage der seit 
dem 15. Jahrhundert gebildeten Ämter und einen längsschnitt der sterbezahlen 
(1585-1900).

das kapitel „lokale herrschaftsträger“ bringt neben der stadt schärding 
mit ihren amtsträgern eine begriffsbestimmung der für altbayern typischen 
hofmarken, die jene abgegrenzten bereiche einer Grundherrschaft bezeichnen, 
in welchen dem Grundherrn die niedere Gerichtsbarkeit zustand. mit dem 
aussterben der älteren Grafenfamilien und dem zerfall ihres besitzes entstanden 
viele kleine adelsherrschaften und daneben auch kleinere geistliche immunitäten, 
die zu hofmarken wurden. auch durch herzogliche vergabe an Gefolgsleute 
wurden etliche hofmarken geschaffen. dadurch ist letztlich die hohe dichte im 
untersuchungsgebiet zu erklären.

schwentner hat einen katalog aller hofmarken und edelsitze erstellt, die in 
der mitte des 18. Jahrhunderts als solche geführt wurden oder in der zeit davor 
niedergerichtsbezirke waren. als besitzer solcher hofmarken und ehemaliger 
sitze scheint auch als „obderennsischer ausländer“ michael hohenfelder von 
aistersheim und almegg auf, der den sitz edenwiesen und die hofmark rainding 
vor 1549 erworben hatte. von ihm gelangten sie wohl über seine schwester 
potentiana an deren Gatten sigmund von polheim. den hintergrund könnte ein 
erbfall nach einer heirat über die landesgrenze hinweg bilden. 

ein überblick über die kirchlichen Grundherrschaften und ein umfänglicher 
„statistischer teil“, in dem u. a. auch auf die lokalisierung der anwesen mittels 
des digitalen Oberösterreichischen raum-informations-systems (dOris) hinge-
wiesen, der „hoffuß“ erklärt wird und die „stephanischen eigen“ des hochstifts 
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passau, die wir auch im land ob der enns kennen, als „inwärtseigen“ definiert 
werden. den abschluß bildet die zeit des landgerichts schärding unter österrei-
chischer herrschaft.

ein übersichtlich erstelltes register ermöglicht das rasche auffinden von 
Orts- und personennamen. eine vom autor entworfene karte des landgerichts 
schärding auf der Grundlage der österreichischen karte 1.200.000 lässt den 
benutzer die im band enthaltenen amts- und Gerichtssitze, edelsitze und 
hofmarken rasch auffinden und ihren räumlichen zusammenhang gut erfassen.

Wir freuen uns schon auf die nächsten bände dieser wichtigen Grund-
lagenarbeit!

 Walter aspernig

friederike zaisberger (hg.), der russlandfeldzug 1812 und der salzachkreis. 
schicksale im krieg und daheim (schriftenreihe des salzburger landesarchivs 
20, 2013), salzburg 2013, 520 seiten, 380 (!) meist farbige abb.

Während das zeitalter napoleons heute im allgemeinen nicht so sehr im 
fokus landesgeschichtlicher forschungen steht, bildet das land salzburg hier ge-
wissermaßen eine ausnahme. das hängt zusammen mit den abwechslungsreichen 
schicksalen des landes vom unabhängigen reichsfürstentum als erzstift und nach 
dessen säkularisierung über wechselnde

landesherren bis zur zugehörigkeit zur habsburgermonarchie ab 1816 und 
unterstellung unter die oberösterreichische landesregierung als fünfter kreis 
des landes ob der enns. schon 2009 hat die herausgeberin zusammen mit fritz 
hörmann eine einschlägige publikation herausgebracht (frieden – schützen. 
1809–2009. franzosenkriege im dreiländereck bayern-salzburg tirol 1792–1816, 
Werfen 2009). dem thema der endgültigen zugehörigkeit salzburgs zu österreich 
ist 2016 auch eine eigene landesausstellung in salzburg gewidmet. Weiters spielt 
auch eine rolle, dass das land salzburg zusammen mit dem berchtesgadener land 
und traunstein eine sogenannte eu-regio bildet und viele gemeinsame projekte 
durchführt, die auch von der eu gefördert werden.

auch eine oberösterreichische Gemeinde aus dem bezirk braunau gehört 
diesem verband an, st. pantaleon. es haben sich darüber hinaus viele interessante 
artefakte aus der zeit der sogenannten franzosenkriege erhalten, die zum teil im 
vorliegenden band abgebildet sind.

zur zeit des russlandfeldzuges von 1812 war salzburg ein teil des zum 
königreich aufgestiegenen bayern, ebenso wie das innviertel und teile des 
hausruckviertels. bayern aber war damals ein enger verbündeter des französischen 
kaisers und daher auch verpflichtet truppen für die groß angelegte militärische 
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aktion gegen das zarenreich zu stellen. die habsburgermonarchie war zwar zu 
dieser zeit ebenfalls mit napoleon verbündet, stellte aber nur ein hilfskorps unter 
dem fm karl fürst schwarzenberg, das sich jedoch eher zurückhaltend verhielt. 
der russlandfeldzug bedeutete den beginn des verlustes der französischen mili-
tärischen überlegenheit, denn die „grande armee“ wurde bei ihrem rückzug fast 
vollständig aufgerieben.

friederike zaisberger, die ehemalige direktorin des salzburger landesarchivs, 
kann in diesem band fast 30 autoren aus salzburg, bayern, tirol und auch 
Oberösterreich versammeln, die die verschiedensten aspekte des themas be-
leuchten. die aufsätze sind in mehrere abschnitte gegliedert: der salzachkreis 
1810–1816; napoleons feldzug gegen russland 1812; 

kriegsfolgen in der heimat und schließlich: nachleben der franzosenkriege. 
dabei wurde unheimlich viel material aus diversen institutionen (museen, 
archiven und bibliotheken) nicht nur aus österreich und bayern, sondern auch 
aus frankreich (paris, bibliothèque nationale, musée de l´armée) und russland 
(eremitage st. petersburg) zusammengetragen. die zahlreichen abbildungen 
zeigen porträts, karten und pläne, fahnen, Gemälde und Graphiken, sowie auch 
verschiedene schriftliche Quellen aus der zeit. leider fehlt ein genaues verzeichnis 
aller abbildungen, deren fülle fast erdrückend ist. 

auf die aufsätze kann hier im einzelnen nicht eingegangen werden. sie 
stammen von ausgewiesenen fachleuten, aber auch von Geschichtsfreunden und 
lokalforschern, daher ist die Qualität und die zitierweise sehr unterschiedlich. 
hingewiesen sei vor allem auf die einleitung der herausgeberin (s.9–20), die 
auch noch drei weitere beiträge beisteuert, sowie auf den aufsatz von hermann 
rumschöttel, dem ehemaligen Generaldirektor der staatlichen archive bayerns 
(das königreich bayern, die bayerische armee und der russlandfeldzug 
1812, s. 85–102) sowie fritz und barbara koller, die die im druck vorliegende 
korrespondenz napoleons im hinblick auf salzburg auswerten. Obwohl er das 
land – trotz anders lautender Gerüchte – nachweislich nie betreten hat, zeigte er 
sich auch hier über die beschaffenheit des landes sehr gut informiert (l´electorat 
de salzburg peut nourrir beaucoup de monde – salzburg und der salzachkreis in 
der „correspondance de napoleon“, s. 59–76). es werden in diesem band we-
niger die militärischen Operationen behandelt, dafür wird die rolle der frauen im 
rahmen des militärs ausführlich beleuchtet, was ja den heutigen fragestellungen 
sehr entspricht. verdienstvoll ist auch die zusammenstellung der verstorbenen 
und gefallenen soldaten der Jahre 1800 bis 1820 aus salzburg, bayern, tirol 
und Oberösterreich, meist auf der Grundlage von pfarrmatriken (s. 467–509). 
erwähnt seien noch die beiträge mit Oberösterreichbezug: sebastian mitterbauer 
(die brautreise der erzherzogin maria louise und ihre stationen ried, altheim 
und braunau, s. 77–84, wobei sich zeigt, dass die route identisch ist mit jener, 
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die 40 Jahre vorher die so tragisch endende maria antonia [antoinette] benützt 
hatte) und hans roth (palting, eine kleine innviertler Gemeinde, in der zeit der 
napoleonischen kriege, s. 231–260).

alles in allem: wir haben hier ein sehr interessantes buch vor uns, das eine fülle 
an informationen bietet und viele unbekannte und weniger bekannte bildliche 
und schriftliche Quellen auswertet. allerdings ist es ein wenig mühsam sich hier 
zurecht zu finden, da der band leider keine register enthält.

 Georg heilingsetzer

26. österreichischer historikertag krems/stein 2012. tagungsbericht (ver-
öffentlichungen des verbandes österreichischer historiker und Geschichtsvereine 
35 zugleich studien und forschungen aus dem nö institut für landeskunde 
sonderband 2015), st. pölten 2015. isbn 978-3-901635-71-7.

der historikertag 2012 fand in der donau-universität krems in der schon oft 
diskutierten und auch kritisierten herkömmlichen form statt. vorgeschaltet wurde 
traditionellerweise der (37.) österreichische archivtag, veranstaltet vom verband 
der österreichischen archivarinnen und archivaren. der 26. historikertag selbst 
wurde von univ.-prof. dr. ernst bruckmüller mit dem vortrag zum thema 
„Geschichte und nationales Gedächtnis. Oder: Warum soll sich die republik 
österreich den betrieb der Geschichtswissenschaft leisten“ und der ansprache des 
landeshauptmann-stv. mag. Wolfgang sobotka eröffnet. anschließend wurden 
in den jeweiligen sektionen die vorbereiteten vorträge geboten, von denen die 
mehrzahl auch schriftlich vorgelegt und in diesem tagungsbericht publiziert 
wurde.

in der sektion 1 (ur-, früh- und provinzialrömische Geschichte) behandelte 
der vorsitzende univ.-doz. dr. paul Gleirscher (landesmuseum klagenfurt) 
den forschungsstand zum mord des „ötzi“ und zu dessen sozialer stellung in-
nerhalb seiner Gemeinschaft. die auffindungsstelle der leiche interpretiert der 
vortragende auch als tatort („in situ-befund“). er habe einen führenden rang 
innerhalb seiner Gruppe eingenommen und sei einem bewaffneten konflikt zum 
Opfer gefallen.

in der sektion 2 beschrieb frau univ.-prof. dr. brigitte truschnegg 
(innsbruck) ein erfolgreiches projekt mit schülerinnen und schülern zur 
neubearbeitung einer sammlung stadtrömischer inschriften in innsbruck unter 
dem titel „in dialog mit der antike – inscriptiones antiquae“. als ergebnis 
konnte eine inschriftendatenbank mit den ergänzten Originaltexten erstellt 
und deren übersetzung angeboten werden. es wurden auch beschreibungen der 
inschriftensteine, historische kommentare und literaturhinweise erstellt und die 



Rezensionen  443

inschriften mit den von den schülerinnen und schülern verfassten texten zu den 
römischen lebenswelten verlinkt. die datenbank bietet somit alle möglichkeiten 
des digitalen vergleichs. mit den österreichischen inschriftenexperten, dar-
unter auch mit unserem leider inzwischen verstorbenen präsidenten hr mag. 
dr. Gerhard Winkler (linz), wurden kontakte aufgenommen und der wissen-
schaftliche austausch gepflogen. schließlich erfolgte auch die einarbeitung in die 
epigraphik-datenbank an der katholischen universität eichstätt – ingolstadt.

mmag. Günter katzler (öaW Wien) beschäftigte sich in der sektion 
„mittelalter“ mit „bischof berthold von freising und die verwaltung bischöflicher 
fernbesitzungen um 1400“. berthold von Wehingen entstammt einem ursprüng-
lich schwäbischen rittergeschlecht, das auch in österreich fuß fasste. er regierte 
bzw. administrierte sein bistum fast 30 Jahre lang bis zu seinem tod 1410 und war 
auch einer der wichtigsten politiker am Wiener hof der habsburger. das hochstift 
freising verfügte bis zu seiner aufhebung über bedeutenden besitz in einigen habs-
burgischen ländern. ein rechnungsbuch gibt auskunft über einnahmen und 
ausgaben. die erträge aus diesen freisingischen herrschaften nutzte der bischof 
für ein intensives bauprogramm, wobei insbesondere befestigungsbauten des 
machtbewussten kanzlers im zentrum standen.

univ.-prof. dr. roman sandgruber (linz) legte in der sektion „Wirtschafts- und 
sozialgeschichte“ einkommensstatistische und kollektivbiographische analysen 
der reichsten frauen Wiens und niederösterreichs im Jahr 1910 vor. damals gab 
es unter 929 steuerpflichtigen immerhin 95 frauen, die ein Jahreseinkommen von 
mehr als 100 000 kronen versteuerten. die mehrzahl der damen, die selbständig 
über ihr einkommen verfügen konnten, waren ältere und jüngere Witwen, von 
denen allerdings nur wenige selbst beruflich oder unternehmerisch tätig waren. 
eine millionärin war erst durch einen lottohauptgewinn in diese Gruppe der 
reichen aufgestiegen, für frau von schratt machte die burgtheaterpension nur 
einen bruchteil ihres versteuerten einkommens aus. das Geld garantierte diesen 
frauen zwar finanzielle unabhängigkeit, politische rechte blieben ihnen aber vor-
erst verwehrt. als begehrte heiratskandidatinnen machten einige von ihnen ihre 
männer reich, andere waren bald wieder geschieden und ihr vermögen zerronnen.

Wie lebten diese frauen, was machten sie mit dem vielen Geld? einige 
wie die fürstin pauline metternich oder die Gräfin henriette larisch führten 
einen großen salon, organisierten protzige feste, theateraufführungen und 
kunstveranstaltungen, wo tratsch und klatsch blühten. andere millionärinnen 
betätigten sich selbst künstlerisch als sängerinnen und schauspielerinnen, 
schriftstellerinnen oder bildende künstlerinnen. viele waren karitativ tätig, ihr 
positives engagement für ihre benachteiligten mitmenschen ist heute leider weit-
gehend vergessen.

dr. cathrin hermann (linz) behandelte in der sektion „stadtgeschichte“ die 
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nachnutzung der rathäuser und Gemeindeämter im heutigen stadtgebiet von linz, 
die durch die eingemeindungen des 19. und 20. Jahrhunderts ihre ursprüngliche 
aufgabe verloren hatten, vor dem hintergrund von zentralisierungstendenzen 
und bürgernähe.

einen blick in die zukunft gewährt schließlich die sektion „Junge forschung“ 
unter vorsitz von univ.-prof. michael pammer (linz), die ausgewählte arbeiten 
verschiedener historischer fachgebiete im fortgeschrittenen dissertationsstadium 
vorstellt.

 Walter aspernig
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