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magdalena Wieser
Zum Denkmahl der Freundschaft 1 – 
Ausgewählte Stammbücher aus den Sondersammlungen 
der Bibliothek des Oberösterreichischen Landesmuseums

die bibliothek des Oberösterreichischen landesmuseums verwahrt in ihren 
beständen 45 stamm- und Wappenbücher aus der zeit zwischen dem 16. und 
dem 20. Jahrhundert. die meisten Objekte der ohne ausdefinierten schwerpunkt 
angelegten sammlung stammen aus dem 19. Jahrhundert. dazu kommen – aus dem 
bestand der sammlung Gebrauchsgrafik – unzählige einzelne stammbuchblätter, 
wiederum vor allem des 19. Jahrhunderts. die folgenden ausführungen stützen 
sich auf das im Jahr 2003 erschienene Grundlagenwerk zur stammbuchforschung 
von Werner Wilhelm schnabel.2

Zur Entstehungsgeschichte des Stammbuchs

1566 berichtete der biograph philipp melanchthons (1497–1560), Joachim 
camerarius (1500–1574), über die in Wittenberg seit den 1530er-Jahren sich 
verbreitende sitte, autographen und notate von reformatoren zu sammeln.3 ab 
1542 verbreitete sich – zunächst durch anhänger der reformation und einzelne 
adelige – dieser brauch sehr schnell, wobei wohl bis in die 1550er-Jahre vor allem 
ein aufenthalt in Wittenberg dazu führte, ein stammbuch anzulegen, um es an-
derswo weiter zu führen.

Welche absicht genau hinter den ersten eintragssammlungen stand, lässt sich 
nicht endgültig klären. die frühen Wittenberger alben hatten wohl religiöse 
zielsetzungen, doch schon seit der mitte des 16. Jahrhunderts stehen auch welt-
liche interessen hinter dieser art des autographensammelns. der heute oft mit 
den alben in verbindung gebrachte freundschaftsbegriff muss in der frühzeit der 
sitte mit vorsicht betrachtet werden, steht der begriff der Amicitia doch ledig-
lich für „eine positiv belegte interpersonale beziehung, die gänzlich ohne die für 

1 der titel ist dem stammbuch ms 468 entnommen.
2 schnabel 2003.
3 schnabel 2003, 244.
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spätere zeiten charakteristische konnotation der Gefühlshaltigkeit auskommt“4. 
 das Wort Freundschaft bezieht bis in das 18. Jahrhundert hinein auch die con-
sanguinitas, die blutsverwandtschaft, mit ein. dazu kommt die ursprüngliche 
bedeutung der stammbücher als „merk- und erinnerungsbuch“5.

Die Bezeichnung

in der anfangszeit wird meist vom notizbuch – Libellum – gesprochen. ebenso 
verwendet wird der begriff Liber. die bezeichnung Album, ursprünglich aus ad-
ministrativen, öffentlichen kontexten stammend, ist seit den 1560er-Jahren bis ins 
19. Jahrhundert hinein bestimmend für die stammbuchsitte, wird aber bereits in 
den 1570er-Jahren vom begriff des Album Amicorum überlagert.

der terminus Stammbuch kommt aus dem genealogischen zusammenhang, 
hier im sinne der memoria an die früheren mitglieder einer familie sowie zur 
legitimation von Geltungs- und besitzansprüchen. auch dieser begriff – teils als 
titelwort in stammbuch-drucken in verwendung – verbreitet sich im heutigen 
sinn und von der Genealogie losgelöst ab den 1570er-Jahren.

alle drei termini technici – Album, Album Amicorum und Stammbuch – 
werden also zeitgleich verwendet. als „umschreibung eines phänomens“6 muss 
der titel dieses beitrags – Zum Denkmahl der Freundschaft – betrachtet werden.

Wer sammelt?

zwei trägergruppen sind für die stammbuchsitte bestimmend: das Adelsmilieu 
mit sämtlichen in engerer verbindung mit der aristokratie stehenden menschen 
und das Bildungsmilieu, also menschen mit höherer schulischer bzw. akademi-
scher bildung ( Juristen, Ärzte, Geistliche und deren umfeld). im adeligen milieu 
existieren bereits sogenannte damenalben, im bildungsmilieu kommen frauen als 
halterinnen dagegen praktisch nicht vor. doch bleibt die stammbuchtradition 
des bürgerlichen umfelds bis in das frühe 18. Jahrhundert hinein bestimmend, 
wohingegen diejenige des adels spätestens um 1620 endet. stärker noch als im 
adeligen milieu werden die stammbücher aus dem bürgerlichen umfeld auf reisen 
mitgeführt und schöpfen aus dem großen becken der spruchtradition vor allem 
der antike. immer wichtiger werden auch die Widmung, die in der zeit stehend, 
zahl- und formenreich auftaucht, sowie die bildhafte ausschmückung der einträge.

4 schnabel 2003, 250.
5 schnabel 2003, 295.
6 schnabel 2003, 285.
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im lauf des 17. Jahrhunderts verliert die stammbuchsitte an bedeutung und 
renommee. frühe stammbücher hatten repräsentationsfunktion, die im laufe 
des 18. Jahrhunderts vollends verloren geht. immer stärker dagegen rückt im letzten 
viertel des 18. Jahrhunderts die „gefühlshaltige freundschaftskonzeption“7 in den 
vordergrund und mit ihr die – in der zeitgenössischen Wahrnehmung – weitere 
minderung durch die zunehmende verwendung der Alba Amicorum durch 
frauen. seit dieser zeit werden stammbücher auch in den sozial niedriger ange-
siedelten schichten etwa von bediensteten oder gar kindern übernommen. so 
sind die einträge und die einträger seit dem 19. Jahrhundert eher familien- und 
sozialgeschichtlich interessant. die pflege der stammbücher wird zur domäne 
der frauen, männer führen stammbücher bis zur mitte des 19. Jahrhunderts 
weiter. das biedermeier ist der repräsentative höhepunkt dieser form der 
stammbuchsitte. die heute noch in verwendung stehenden Freundebücher  haben 
ältere traditionen übernommen und sich in anlage und verwendung der heutigen 
zeit angepasst.

Bewertung

„die stammbuchsitte ist […] weit mehr gewesen als eine spielerei in Ge-
lehrtenzirkeln, eine marotte von studenten oder später eine ‚derivate unsitte‘ 
unter kindern. [...] [es] führt kein Weg an der feststellung vorbei, daß es sich bei 
der albumpraxis um ein kulturphänomen handelt, das seit der reformationszeit 
in wechselnden trägerschichten außerordentlich weit verbreitet war und reichhal-
tige autographe und künstlerische zeugnisse ‚aus erster hand‘ hinterlassen hat.“8 
dies gilt auch – wenngleich in weniger bedeutendem maße – für die stammbücher 
des 19. Jahrhunderts.

Wappenbücher

früheste Wappensammlungen stammen wohl aus dem ende des 12. Jahrhunderts, 
ihre blütezeit erlebten sie vom 14. bis zum 16. Jahrhundert.9 Wichtig sind in 
diesem sammelbereich vor allem die bildlichen darstellungen der Wappen, die 
als rollen oder bücher in erscheinung treten und zusätzlich ihrem inhalt nach 
unterschieden werden. für den bestand des Oberösterreichischen landesmuseums 

7 schnabel 2003, 577.
8 schnabel 2003, 565.
9 drescher 2014, 10.
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Abb. 1: Stammbuch des Hans Huemer, 29v, Eintrag des Oßwald Falek 

vom 20. August 1593
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sind hauptsächlich die sog. Allgemeinen Wappenbücher von bedeutung, die wohl 
vor wiegend um des sammelns Willen angelegt wurden.

anders als in Wappenbüchern, tauchen in adelsstammbüchern Wappen im 
zusammenspiel mit einträgen auf, wobei sie oftmals dem schema Kopftext – 
Wappen – Fußtext = Widmung – Wappen – Benennung folgen (abb. 1). üblich 
waren in der frühzeit des stammbuchwesens auch sekundär verwendete drucke 
etwa von Wappenbüchern, in die leerseiten eingebunden waren, um stammbuch-
einträge aufzunehmen.

Formale Kennzeichen

nach der anfänglichen art autographen in folio-bänden zu sammeln, bildet 
sich das kleinformat bereits ab den späten 1540er-Jahren heraus. seit beginn des 
17. Jahrhunderts werden die alben oblong gebunden. im 18. Jahrhundert kommen 
blankoalben auf, die es in unterschiedlichsten ausführungen zu kaufen gab. 
ende des 18. Jahrhunderts werden loseblattsammlungen in Querformat und in 
buchform mit hebebändchen üblich. ende des 19. Jahrhunderts ist ein erneuter 
formatwechsel zu hochformatigen, gebundenen poesiealben erkennbar.

vor 1550 ist bildschmuck so gut wie nicht vorhanden, danach werden Wappen, 
kostümfiguren und Genredarstellungen, allegorische und antike themen sowie 
landschaftsszenarien, liebes- und freundschaftsmotive häufig gebraucht. 
blumenschmuckdarstellungen, die die geheime sprache der blumen transpor-
tieren, um die jeder einträger/jede einträgerin in der zeit ihres eintrages weiß, 
sowie porträts bleiben sehr beliebt. Oftmals werden silhouetten, aquarelle, 
Gouachen, tusche- und bleistiftzeichnungen für die bildnerischen darstellungen 
verwandt, ebenso kommen aber auch haare, stickereien auf seide oder Gaze 
und ausgearbeitete eichenblätter vor. illustrationen bleiben wohl bis zum ende 
des 18. Jahrhunderts in künstlerhänden, danach wird mehr und mehr selbst ge-
zeichnet. die texteinträge unterliegen dem schema: mitte = zitat, links unten 
Ort und datum, rechts unten Widmung und unterschrift.

Stammbuchkassette von Theodor Döhler (MS 462)

44 lose Einzelblätter mit nachträglicher Zählung in eigens gefertigter Hülle, einige bildliche 

Darstellungen, vorwiegend Einträge mit Notenzeilen, Einträge zwischen 1835 und 1854 mit einer 

Konzentration auf die Jahre 1836 bis 1838, hauptsächlich aus deutschen und italienischen Städten, 

in Französisch, Italienisch, Deutsch und Englisch. Kassette braunes Kalbsleder mit Medaillon im 

Vorderdeckel mit Petit Point-Stickerei, nachgeahmter Goldschnitt, Goldprägung am Rücken und am 
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vorderen Spiegel, zarter Metallrahmen auf Vorder- und Rückendeckel, Metallschließe nicht mehr 

vollständig. 

das stammbuch des im 19. Jahrhundert sehr bekannten und beliebten 
klaviervirtuosen stammt, wie das nachfolgende, aus einem legat, das im Jahr 1926 
an das Oberösterreichische landesmuseum gekommen ist.

theodor döhler, am 20. april 1814 in neapel geboren, studierte von 1829 bis 
1834 in Wien und war in den Jahren 1836 bis 1845 – laut zeitungsberichten – quasi 
ständig auf konzertreisen in europa unterwegs. 1846 wurde er vom herzog von 
lucca in den adelsstand erhoben, um eine russische Gräfin ehelichen zu können, 
die er auf einer seiner reisen kennengelernt hatte. am 21. februar 1856 verstarb 
theodor döhler in florenz an den folgen eines rückenmarkleidens.10 das 
stammbuch ergänzt das Wissen um die reisen döhlers vor allem in den Jahren 
1836 bis 1838. darüber hinaus öffnet es eine tür in das musikalische leben der zeit:

doppelblatt 5 präsentiert die autographe komposition der österreichischen 
pianistin und komponistin leopoldine blahetka, die wie döhler bei Josef czerny 
und simon sechter in Wien studiert hatte. sie lebte ab etwa 1833 in boulogne-
sur-mer, wo sie sich vorwiegend dem unterricht widmete und soiréen gab.11 
vielleicht besuchte theodor döhler leopoldine blahetka 1838 in boulogne-
sur-mer im rahmen seiner nachgewiesenen konzertreise nach paris?12

auf 15r (abb. 2) findet sich der eintrag von catharina sigl-vespermann, 1802 
in passau geboren, galt sie als Wunderkind und wurde später als Meisterin des 
Ziergesanges bezeichnet. sie war ab 1821 mitglied des münchener hoftheaters 
und wurde bereits 1833 in den ruhestand versetzt13. ein Gedicht friedrich 
rückerts14 als einleitung und eine sehr persönliche Widmung lassen auf große 
verehrung des pianisten schließen.

Du bist gemacht zu wandern,
Und ich gemacht zu ruhn,
Du gehest nun zu andern,
Was soll ich Arme thun?
Ich kann von Dir nur träumen,
O kehr aus fernen Räumen
so schön mir, wie du scheidest nun!

10 liliencron 1877.
11 boisits 2001.
12 liliencron 1877.
13 Welti 1895.
14 friedrich rückert, frühling liebster, 4 (rückert 1872, 575).
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Was Sie geben bleibt unsterblich!
und ich durfte auch die schöne Seele
kennen lernen – sie – birgt mir
daß auch in Ihrer Kunst das besteht
waß mir das härteste wäre zu
verlieren: Ihr Andenken
München den 6ten Februar 1838 Sigl-Vespermann

die kassette ermöglicht noch viele weitere begegnungen mit bedeutenden 
namen aus der musikwelt des biedermeier. die ausstattung der blätter – etwa 
eine seidenmalerei (4r, abb. 3) oder ein aquarell wohl mit der darstellung der 
stadt budapest – rechtfertigen die vertiefende beschäftigung damit.

Schweizer Tagebuch (MS 457)

illustrirt von Fanny von Bülow, Farbendruck von W. Loeillot erschienen im Verlag Wagner, Berlin. Das 

Buch mit Zierrahmen auf jeder Seite und 12 eingeschalteten Seiten mit Alpenblumendrucken wurde 

als Stammbuch verwendet. Einträge zwischen 1885 und 1922 in Deutsch, Spanisch, Französisch 

und Ungarisch, hauptsächlich Steyr, Gmunden und Linz, 107 Bl. bzw. 220 Seiten, 19 x 13,5 cm, roter 

Leineinband mit Goldprägung und Bleistifthalter, Vorsatzpapier silbergetränkt. 

Abb. 2: Stammbuch Theodor Döhler, 15r, Eintrag der Catharina Sigl-Vespermann
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das stammbuch kann in der art seiner einträge als typisches beispiel des späten 
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts bezeichnet werden. es ist davon auszugehen, 
dass frau Ottilie döhler die eignerin dieses albums war, auch wenn sich kein ein-
deutiger haltereintrag findet. zahlreiche einträge von verwandten lassen darauf 
schließen:

ihr bruder carl findet sich gleich zwei mal als einträger, auf 21r gleichzeitig als 
produzent eines schattenbildes in tusche und eines spruches (abb. 4). Oheim iii. 
fritz (21v) sowie Gottfried bergamentorf, der sich als Oheim N. II zu erkennen 
gibt (75r) bzw. Onkel eduard döhler (11v) sind durch einträge nachgewiesen. klar 
wird auch, dass die tochter nach der mutter benannt wurde (11r). ebenso scheint 
die jüngste Widmung aus der familie zu kommen, trägt sich doch am 18. april 
1922 betty lefèvre-döhler In dankbarer Liebe ein.

in einem schreiben vom 1. Juni 1926, das im direktionsarchiv des 
Oberösterreichischen landesmuseums verwahrt wird, bezeichnet herr carl 
koralek Ottilie döhler als seine schwester. er selbst ist nachlassverwalter und 
sorgt dafür, dass der letzte Wille seiner schwester – der in einer abschrift den 
unterlagen ebenfalls beiliegt – erfüllt wird. zahlreiche mit theodor döhler in 
verbindung stehende Gegenstände aus ihrem besitz kommen an das museum. 

Abb. 3: Stammbuch Theodor Döhler, 4r, Seidenmalerei
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Abb. 4: Stammbuch Ottilie Döhler, 21r, Schattenbild, Tusche und Widmung 

des Bruders Carl der Stammbuchhalterin
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Welcher art die verwandtschaftlichen verhältnisse zum pianisten waren, soll 
durch weitere recherchen erforscht werden. alle genannten dokumente belegen 
jedenfalls die verortung der familie döhler in Oberösterreich.

Wappenbuch des Johann Michael Weckherlin (MS 10)

412 Blatt, Papier der Zeit, vielfach ergänzt, Einband erneuert, um 1603 (ein Blatt aus 1607), 4135 

Wappen in klarer Ordnung mit Register. Dazwischen zahlreiche Darstellungen aus allen Gebieten des 

Lebens, des Kriegswesens, Kostümbilder, allegorische Szenen und Ortsansichten. 

dieses adelige Wappenbuch stammt aus dem altbestand und wurde bereits im 
bibliothekskatalog von 1897 unter der nr. 6253 mit dem Wortlaut Costümbilder, 
Städteansichten (der Herrscher, des Adels, der Herren) mit merkwürdigen 
Aquarellen und trefflichen Zeichnungen, die meisten aus der zweiten Hälfte des 
16. Jahrh.15 veröffentlicht. 1914 unterzog es der in Oberösterreich ansässige baron 
von blittersdorf einer genaueren begutachtung und stellte fest, dass es sich um das 
Wappenbuch des Johann michael Weckherlin handelt.

Johann michael Weckherlin war seit 1575 kanzlist der herzöge zu 
Württemberg in stuttgart und wurde am 25. dezember 1588 von rudolf ii. in den 
reichsadelsstand erhoben. 1577 heiratete er ursula sattler.16 Wie das Wappenbuch 
in den bestand des Oberösterreichischen landesmuseums gelangte, kann 
leider nicht mehr nachvollzogen werden. ein stammbuch des Johann michael 
Weckherlin sowie weitere stammbücher der Weckherlin’schen dynastie befinden 
sich heute in der Württembergischen landesbibliothek in stuttgart.17

das Wappen des Johann michael Weckherlin (links) und jenes der familie 
sattler von 8v (abb. 5) kommen im gesamten büchlein immer wieder vor. neben 
den Wappen zahlreicher familien lassen städtedarstellungen, die vier erdteile und 
deren bewohner und viele andere vor allem auch kostümgeschichtliche bilder 
den großen historischen Wert des Wappenbuchs klar erkennen. auf 78v und 79r 
(abb. 6) begegnen uns ein Gedicht und die dazugehörige abbildung Der Keller 
und der Koch:

15 bancalari 1897.
16 fischer 1896, 375.
17 krekler 1999, 101–104, 107–112 und 131–133.
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Abb. 5: Wappenbuch des Johann Michael Weckherlin, 8v, 

Wappen der Familien Weckherlin und Sattler

Abb. 6: Wappenbuch des Johann Michael Weckherlin, 79r, 

Küchenszene passend zum Gedicht auf 78v
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Abb. 7: Wappenbuch des Johann Michael 

Weckherlin, 250r, Fortuna (Detail) 

Abb. 8: Die Fortuna-Darstellung aus dem 

Stammbuch des Johann Michael Weckherlin 

in Stuttgart, Stuttgart, Württembergische 

Landesbibliothek, Cod. hist. oct. 218, fol. 230r
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Der Keller unnd der Koch
blaßen zuesammen In ein loch
Da sprach der Keller zum Koch
Ey lieber gsell was thuen wür doch
Bratstu mir ein Wurst
So lesch ich dir denn durst
Inndem da kam der Pfister
Sagt lieber gsell was isst dir
Lastu mich der würst geniessen
So will ich ein bahr leybenn schiessen
Hinnzue kam auch der Kämmerling
Dem war sein magen gar gering
Sagt werts mir nicht füllen meinen frag
So wills Ich meinem Herren sagen
Sie wurden bald eins ohne […]
Und diß ist fruer (?) oft geschehen.

mehrere darstellungen – als beispiele seien hier die fortuna auf 250r (linz) bzw. 
auf 230r des stuttgarter codex 218 genannt – machen deutlich, dass eine parallele 
untersuchung des linzer Wappenbuchs und des stuttgarter stammbuchs lohnens-
wert wäre (abb. 7 und abb. 8).

diese wenigen beispiele zum anlass nehmend, sollen in der nächsten 
zeit weitere forschungen zu den stammbüchern des Oberösterreichischen 
landesmuseums angestellt werden.
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