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Vöcklabruck an der „Zeitenwende“

die landesfürstliche stadt vöcklabruck am zusammenfluss von ager und vöckla 
im „land ob der enns“ war an der Wende zur neuzeit der mittelpunkt einer weit-
läufigen kulturlandschaft. um die siedlung reihten sich in einem großen kranz 
mehrere geschichtsträchtige bauwerke: die burgen, schlösser und herrensitze 
der adeligen und die spätgotische pfarrkirche maria schöndorf mit ihrem ausge-
dehnten einflussbereich. matthäus merian hat die Gegend in seiner topographia 
austriae (1649) in einem stich festgehalten und mit dieser ältesten darstellung 
der stadt und ihrer umgebung ein wertvolles dokument hinterlassen1 (abb. 1).

im vordergrund der merianschen ansicht erhebt sich auf einer bodenschwelle 
die mächtige schöndorfer kirche2 mit ihren zwei türmen in der längsachse. am 
fuße des kirchenhügels liegen die häuserzeilen von schöndorf. anschließend 
breitet sich die stadt aus, umgürtet von einer hohen ringmauer und einem 
tiefen Wassergraben. den zugang in das zentrum bilden zwei tortürme mit 
zugbrücken. reisende, die das habsburger-reich von Osten nach Westen oder 
umgekehrt durchquerten, mussten diese stadttore passieren. als Grenzstadt zu 
bayern, tor zum salzkammergut und ausgangspunkt in den attergau mit den 
habsburgischen herrschaften kammer, kogl und frankenburg war die stadt für 
die habsburger regenten ein strategisch wichtiger stützpunkt.3

die flüsse vöckla4 und ager begrenzen im norden und süden den siedl-
ungsraum. seit mehr als tausend Jahren erfüllt die brücke über die vöckla ihre 
aufgabe als verkehrsweg. zu beginn des 12. Jahrhunderts gab es dort ein kleines 

1 merian 1649. – die landschaft dürfte sich zwischen 1500 und 1650 nur geringfügig verändert 
haben.

2 ein vorgängerbau der schöndorfer kirche wird 823 im traditionsbuch des stiftes mondsee erwähnt.
3 vgl. heilingsetzer 1993, 141–151; Wiesflecker 1971/1986.
4 der name des flusses vöckla ist erstmalig aus dem Jahr 788 überliefert.
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fischerdorf. die stadt existierte noch nicht, der Weg wurde aber von pilgern nach 
Jerusalem zunehmend frequentiert. im Jahr 1134 trafen sich am linken flussufer 
erzbischof konrad i. von salzburg, Graf adalbert von regau und pilgrim von 
Weng und puchheim, um den verkauf der brücke mit einem angrenzenden 
Grundstück an letzteren zu beschließen.5 pilgrim ließ an dieser stelle ein hospiz 
für notleidende pilger und eine kleine romanische kirche errichten. die führung 
der anstalt übernahm er persönlich.

nördlich der stadt bildet ein hügeliges Gelände mit den ausläufern des 
hausruckwaldes einen grünen horizont. am rand der burgfriedensgrenze der 
stadt liegen drei adelige Grundherrschaften, die mit den Geschicken der stadt 
vöcklabruck eng verbunden waren. im Westen thront auf einem Geländesporn 
die Wartenburg, der sitz der polheimer, und im Osten der stadt schmiegt sich das 
renaissance-schloss Wagrain der herren von engl in die landschaft. die fluss-
abwärts der ager außerhalb der bildfläche gelegene Grundherrschaft puchheim 
mit schloss gehörte seit dem Jahr 1502 ebenfalls zum besitz der polheimer zu 
Wartenburg. 

im umkreis der stadt erstreckten sich großflächige, landwirtschaftlich ge-
nützte landstriche. hier lebte und werkte die große masse der hörigen bauern. 

5 der kauf erfolgte im Jahr 1134 und ist durch eine urkunde im archiv des erzstiftes salzburg 
dokumentiert. in dieser schrift fällt zum ersten mal der name „pons veckelahe“, brücke über die 
vöckla.

Abb. 1: die landesfürstliche Stadt Vöcklabruck, kolorierter Stich von matthäus MeRian, 1649
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infolge der zunehmenden ausbeutung durch ihre Grundherren und durch den 
einfluss der reformation sollte es im ersten Jahrhundert der neuzeit zu wieder-
holten protesthandlungen und aufständen kommen. diese unruhen mündeten 
schließlich in den Großen bauernkrieg.6 

Geschichte, Menschen und Grenzen

die vöckla-ager-senke gehörte im 12. Jahrhundert zum herrschaftsgebiet des 
Grafen adalbert von regau, der die Gegend von seiner südlich von vöcklabruck 
gelegenen burg7 überblicken konnte. die landschaft war damals noch bayrisches 
Gebiet. nach dem aussterben des Grafengeschlechtes erbte im Jahr 1188 der 
babenberger herzog leopold v. die ausgedehnten Grundherrschaften im atter- 
und traungau und verlegte damit die Grenze österreichs weiter nach Westen.

die Gründung des Ortes „locus veckelaponte“ erfolgte um das Jahr 1200 
unter der regentschaft des babenberger herzogs leopold vi. die an dem alten 
verkehrsweg zwischen linz und salzburg planmäßig angelegte siedlung erwies 
sich als ein Ort mit günstigen lebensbedingungen. vöcklabruck wurde damals 
schon als markt bezeichnet. im Jahr 1257 konnte sich könig Ottokar von böhmen 
nach einer verlorenen schlacht bei mühldorf gegen ludwig von bayern in das 
„sichere“ vöcklabruck zurückziehen.8 

zu beginn des 14. Jahrhunderts erschwerten kriegshandlungen zwischen dem 
habsburger herzog friedrich dem schönen und ludwig von bayern das leben der 
menschen. es folgten beeinträchtigungen durch unwetter und eine pestepidemie.

mit der erneuerung der befestigungsanlage wurde trotzdem begonnen. in 
anbetracht der schwierigen verhältnisse im grenznahen Ort zeigten die habs-
burger herzöge verständnis. albrecht ii. erließ 1353 eine zwanzigjährige steuer-
befreiung und erteilte vöcklabruck das stadtrecht. sein sohn rudolf iv.  verlieh 
1360 das stadtsiegel und albrecht iii. verlängerte 1390 die steuerprivilegien. die 
Genehmigung für steuereinnahmen auf transitwaren wurde ebenfalls erteilt. ein 
beliebter begegnungsort waren damals schon die Wochen- und Jahrmärkte.9

im Jahr 1391 wurde das erste stadtbuch aufgelegt.10 die bürger der landes-
fürstlichen stadt vöcklabruck waren freie menschen, die ihr leben selbst be-

6 vgl. heilingsetzer 2001.
7 die lage der Grafenburg kann nicht mehr mit sicherheit bestimmt werden. viele hinweise deuten 

jedoch auf eine Geländestufe, auf der heute das sogenannte vitus-kirchlein steht.
8 seethaler 1830. stülz 1857. stolzissi 1862. faigl 1903. seifriedsberger 1934. 

eichmeyer 1975. satzinger 2006.
9 seifriedsberger 1934, 2–3. zauner 1971, 66–72. satzinger 2006, 105–106. 
10 satzinger 2006, 191–193. – die städtische Gerichtsbarkeit entwickelte schon früh ihre 

eigenständigkeit.
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stimmen konnten. sie wählten ihre ratsherren und im einvernehmen mit dem 
landesfürsten den stadtrichter, der für die rechtsprechung zuständig war. eine 
wichtige einrichtung für das leben in der Gemeinschaft war der burgfrieden, 
in dem festgelegte rechtsordnungen verbindlich waren. in vöcklabruck um-
fasste der burgfrieden nicht nur den bereich innerhalb der stadtmauer, sondern 
auch Gebiete, die über diese Grenze hinaus reichten: im süden das Gelände von 
schöndorf bis zur ager und im norden eine weite landwirtschaftlich genutzte 
fläche. Wagrain im Osten und das pfarrhofgelände bildeten innerhalb dieses 
rahmens eigene rechtsbereiche. die landesfürstliche stadt vöcklabruck war eine 
unabhängige „Oase“ im umgebenden landgerichtsbezirk kammer.11

die bewohner der stadt wurden in vollbürger, bürger, handwerker und 
inwohner unterteilt. für die vollbürger waren haus- und Grundbesitz vor-
aussetzung. sie wurden auch bei der aufnahme in städtische Ämter bevorzugt. 
die kaufleute aus ihren reihen traten besonders hervor. sie waren händler oder 
unterhielten eine brauerei mit Gastwirtschaft. ihnen gelang es oft, reichtum zu er-
wirtschaften. einige bürger gehörten dem ritterstand an. die handwerker lebten 

11 seifriedsberger 1934, 3. satzinger 2006, 107. zauner 1971. – der attergau war zu der 
zeit in drei landesgerichtsbezirke eingeteilt: kammer, kogl und frankenburg.

Abb. 2: reste der alten Stadtmauer von Vöcklabruck. Holzschnitt von Hermann Höller, um 1960
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hingegen von ihrer hände arbeit. ihre spezialisierung nahm im laufe der zeit zu. 
die höchste anzahl erreichten leinenweber, hafner, schneider und schuster.12

im leben der menschen hatten damals kirche und Gottesdienst einen 
hohen stellenwert. Obwohl die pfarrkirche am schöndorfer plateau für die 
stadtbewohner zuständig war, bauten die bürger innerhalb der stadtmauer eine 
eigene kleine kapelle, die später in eine kirche verwandelt wurde. im dörfl an 
der vöckla entstand um 1450 an stelle der kleinen romanischen kirche ebenfalls 
eine gotische kirche. diese musste allerdings um 1680 einem barockbau weichen. 
die pfarre schöndorf betreute damals ungefähr 8000 seelen. die großangelegten 
umbau- und erweiterungsarbeiten in den Jahren von 1450 bis 1476 waren eine 
folge der zunehmenden Größe der pfarrgemeinde. die in schöndorf tätige 
bauhütte übersiedelte nach abschluss der bauarbeiten zur stadtkirche und ver-
vollständigte dort den kirchenbau.13

im 15. Jahrhundert entwickelte sich vöcklabruck zu einem bedeutenden 
handelsplatz im land ob der enns. die Geschäfte mit Wein und Getreide waren 
lebenswichtige, aber auch einträgliche sparten. der herzog förderte die kaufleute 
aus vöcklabruck durch verordnungen. 1417 erhielt vöcklabruck die mautfreiheit 
an allen mautstellen der donau, 1427 erteilte albrecht v. den befehl, die kaufleute 
auf ihren reisen zu den Jahr- und Wochenmärkten in vöcklabruck unbehelligt 
zu lassen.14 

im Jahr 1485 fiel ungarns könig matthias corvinus mit seinen „schwarzen 
reitern“ in österreich ein. er besetzte Wien und niederösterreich bis zur enns. 
kaiser friedrich iii. musste seine residenz in das linzer schloss verlegen. unter 
diesem eindruck befahl der monarch, die inzwischen verfallene stadtbefestigung 
in vöcklabruck durch eine fünf meter hohe steinmauer mit tiefem Wassergraben 
zu ersetzen.15 alle bewohner im umkreis von zwei meilen wurden zu 
arbeitsleistungen verpflichtet. vöcklabruck erhielt von dem landesfürsten für 
die umsetzung der schutzmaßnahmen steuerbefreiungen. die bauarbeiten an 
der stadtmauer leiteten eine allgemeine intensive bautätigkeit im stadtgebiet ein, 
welche vor allem die Wohnhäuser betraf.

die ringmauer umschloss vöcklabruck bis in das 19. Jahrhundert. mit dem 
neutörl wurde um 1800 der erste durchbruch an der süd-Ost-ecke hergestellt 
und eine verbindung zur Gmundner straße geöffnet. Während der nächsten 
Jahrzehnte erfolgte abschnittsweise der abbruch der mauer. der Wassergraben 
wurde trockengelegt und zugeschüttet.16 das letzte zusammenhängende teilstück 

12 satzinger 2006, 129–137. zauner 1971, 493.
13 seifriedsberger 1934, 3.
14 seifriedsberger 1934, 3.
15 seifriedsberger 1934, 4.
16 satzinger 2003, 53.
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der mittelalterlichen befestigungsanlage befand sich am nordostrand des heutigen 
stadtzentrums. es musste erst gegen ende des 20. Jahrhunderts einem neubau wei-
chen. ein holzschnitt des vöcklabrucker kunstmalers hermann höller erinnert 
an dieses historische denkmal (abb. 2).17

im Jahr 1493 folgte maximilian i. seinem vater kaiser friedrich iii. als regent 
von österreich und landesfürst im land ob der enns.18 maximilian hatte be-
reits in den Jahren zuvor in vöcklabruck bestimmte vorkehrungen getroffen. den 
vöcklabrucker pfarrer Jakob herbstleben bestellte er zu seinem hofkaplan und 
in schöndorf kaufte er ein haus. dem stadtrat von vöcklabruck bestätigte er 
alle bestehenden privilegien. er ernannte schließlich albrecht engl von Wagrain 
zu seinem aufschläger (lebensmittel) und erhob dessen hof zum befreiten 
landgut.19 

Spätgotische Kirchenbaukunst

mitte des 15. Jahrhunderts ließ sich im attergau eine bauhütte nieder, die vorher 
für das stift mondsee tätig war. die besonderen fähigkeiten ihrer handwerker 
stammten von der bauhütte in burghausen, die unter der führung des hans von 
burghausen, genannt stetheimer, stand. die mitglieder der hütte führten die 
spätgotik im attergau zur hochblüte. bestehende kirchen wurden erweitert oder 
neue größere Gotteshäuser errichtet. ein Werkmeister, dessen name überliefert ist, 
war stefan Wultinger.20 sein steinmetzzeichen scheint an mehreren bauwerken 
auf. zu den besonderen merkmalen der bauweise zählten hohe, lichtdurchflu-
tete, zwei- oder dreischiffige hallenräume, schlanke profilierte steinsäulen, an-
spruchsvolle Gewölbefigurationen, Westemporen mit blendmaßwerk und figurale 
bauornamentik.21 

in vöcklabruck dokumentieren zwei spätgotische hallenkirchen die baukunst 
der bauhütte im attergau: die pfarrkirche st. ulrich in der hinterstadt und 
die großräumige marien-kirche am schöndorfer plateau. ursprünglich war 
die schön dorfer-kirche pfarrkirche für vöcklabruck und umgebung. zu ih-
rem einflussbereich gehörten neben der stadt die Gemeinden timelkam, 
Oberthalheim, pichlwang, regau, puchheim, attnang und desselbrunn. st. 

17 der akademische maler hermann höller (1907–1991) hielt mitte des 20. Jahrhunderts viele motive 
der stadt vöcklabruck fest, wobei er die passende darstellungstechnik wählte, vom holzschnitt bis 
zum ölgemälde. 

18 Wiesflecker 1971/86. maximilian wurde 1486 zum römischen könig gewählt und in aachen 
gekrönt.

19 seifriedsberger 1934, 3.
20 ulm 1983, 166. eine anmerkung im bruderschaftsbuch der steinmetzen von admont lautet: „1515 

pfingsten steffan Wultinger von veglenmargk“ mit vorgesetztem steinmetzzeichen.
21 ulm 1983, 156–172.
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ulrich wurde erst nach der kirchenreform kaiser Josefs ii. im Jahr 1785 pfarrkirche 
der stadt und maria schöndorf eine filialkirche ohne randgemeinden.22

der vorgängerbau der stadtkirche st. ulrich war eine kapelle, die im Jahr 1360 
anlässlich eines besuches von erzherzog rudolf iv. erstmals erwähnt wird. der 
bauplatz an der stadtmauer in der ruhigen hinterstadt wurde offensichtlich schon 
bei der stadtplanung festgelegt. das bauwerk dürfte zeitgleich mit der stadtmauer 
errichtet worden sein. der kreuzrippengewölbte chor mit 5/8-schluss stammt aus 
der ersten erweiterungsphase um 1400. das zweischiffige netz- und sternrippen-
gewölbte langhaus wurde von der attergauer bauhütte ende des 15. Jahrhunderts 
vervollständigt.23 

die kunst der steinbearbeitung zeigt sich vor allem an den steinsäulen, 
die das Gewölbe stützen. die vordere säule trägt das für die bauhütte typische 
rautenmuster, die zweite säule besitzt einen achtkantigen Querschnitt. die 
Gewölberippen sprießen palmettenartig aus den säulen. die Westempore ist ein 
Objekt der barockzeit, ebenso der hauptaltar, die seitenaltäre und die kanzel. 
sehenswert sind die Jugendstilfenster mit buntglasscheiben. in der stadtkirche 
st.   urich hat sich ein hinweis auf kaiser maximilian erhalten: an der säule, 
welche die empore trägt, ist im oberen bereich neben einem bischofskopf das in 
stein gemeißelte zweiköpfige adlerwappen zu sehen.

die spätgotische kirche maria schöndorf (abb. 3–5), in erhöhter lage auf 
einer bodenschwelle erbaut, überragt mit ihrer doppelturmanlage die stadt 
vöcklabruck. ein vorgängerbau wird in nachkarolingischer zeit im Jahr 823 
im urkundenbuch des klosters mondsee erwähnt. es handelte sich vermutlich 
um eine kleine holzkirche, ähnlich dem heute noch bestehenden kirchlein am 
kolomansberg24 bei mondsee. um das Jahr 1400 wurde mit einem großangelegten 
neubau begonnen. erster bauabschnitt war der chor, zwischen 1450 und 1476 
folgte das mittelschiff. nach 1500 sollte ein neuer, hoher turm den abschluss 
bilden. infolge der veränderten umstände durch die reformation gerieten die 
bauarbeiten ins stocken. der alte turm blieb stehen und der neue wurde bis heute 
nicht fertiggestellt.25

den eingezogenen zweijochigen chor mit 5/8-schluss überspannen zwei 
kreuzrippengewölbe. in dem hohen, zweischiffigen, vierjochigen hallenraum 
dominieren die spätgotischen bauformen der attergauer bauhütte: das 
netzrippengewölbe, getragen von schlanken, achteckigen säulen, die schmalen 
maßwerkfenster und die vierachsige, dreimal geknickte Westempore mit 
blendmaßwerk an der brüstung, gestützt von vier fialenbekrönten kielbögen. die 

22 stülz 1857. zauner 1971, 711–796. satzinger 2017.
23 dehio 1977, 351. leitner 1985. zauner 1971, 711.
24 dehio 1977, 312–313.
25 leitner 1999.
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Abb. 3: Kirche maria Schöndorf, spätgotische Hallenkirche, Attergauer Bauhütte, 15. Jahrhundert

Abb. 4: Kirche maria Schöndorf, Orgelempore, Brüstung mit Blendmaßwerk,  

dreimal geknickt, auf Kielbögen



Kaiser Maximilian I., die Polheimer zu Wartenburg  159

Gewölberippen folgen einer parallelrippenordnung, die in dem ersten Joch in eine 
sternrippen-figuration übergeht. 

die maßwerkfenster im chor haben ihre ursprünglich gotischen bunt-
glasscheiben verloren. Geblieben sind vier kleine scheiben mit den szenen 
kreuzigung, verkündigung, muttergottes mit kind und heiliger Georg. an den 
Wänden des chorraumes stehen epitaphe, die an einstige persönlichkeiten der 
Großpfarre schöndorf erinnern. die Grabsteine tragen stilistische merkmale der 
Gotik, der renaissance und des barock.

die beiden äußeren arkaden unter der emporenbrüstung öffnen den zugang 
in zwei angebaute Grabkapellen. die südkapelle ist den Grafen engl von Wagrain 
gewidmet. das älteste monument in der reihe der Gedenksteine an die familie 
ist der Grabstein des albrecht engl, der erster aufschläger kaiser maximilians in 
vöcklabruck war und den besitz Wagrain ausbaute. seine nachfahren wurden im 
Jahr 1721 in den Grafenstand erhoben. 

die nordkapelle bewahrt zwei epitaphe der perkheimer,26 die ein Gut in 
bergheim westlich von vöcklabruck bewirtschafteten. um 1436 besaß Jörg 

26 zauner 1971, 281–289.

Abb. 5: Kirche maria Schöndorf, zweischiffiger, vierjochiger Hallenraum,  

Gewölbe mit Netz- und Sternrippen-Figuration 
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Abb. 6: Kirche maria Schöndorf, Grabdenkmal für Vizedom 

caspar von Perkheim von Jörg Gartner, Passau, um 1520
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perkheim zahlreiche lehen verstreut über den gesamten attergau. im dienste 
der stände und des landesfürsten gewann er an bedeutung. in seiner zeit und 
mit seiner unterstützung erfolgte der bau der schöndorfer kirche. caspar von 
perkheim, ein neffe des Jörg, erweiterte seine besitzungen im attergau durch 
kauf, erbe und lehen. im Jahr 1499 wurde er unter erzherzog maximilian i. erster 
vizedom27 des landes. er hatte sich als finanzfachmann einen namen gemacht 
und war nun auch für den landesfürsten tätig. caspar von perkheim starb im Jahr 
1520. sein Grabstein (abb. 6) in der nordkapelle besteht aus adneter marmor und 
wurde vom renaissance-bildhauer Jörg Gartner aus passau angefertigt.28

die kircheneinrichtung stammt aus mehreren stilepochen. der alte hochaltar 
im knorpelstil von thomas schwanthaler musste im 19. Jahrhundert einem neu-
gotischen altar weichen, in den eine bemerkenswerte madonna von 1530 integ-
riert wurde. chorgestühl (1721), zwei seitenaltäre und vier heiligenstatuen an 
der emporen-brüstung sind zeugen des barock. letztere stammen von Georg 
schwanthaler aus Gmunden. die bezeichnung als Wallfahrtskirche kommt von 
der schöndorfer madonna im strahlenkranz an der linken triumphbogenlaibung. 
das 20. Jahrhundert ist mit den relief-altarbildern an den seitenaltären von Jakob 
adlhart (1934) vertreten.29

die linke hälfte der Westemporen-rückwand nahm kaiser maximilian für 
sich in anspruch. er beauftragte seinen hofmaler Jörg kölderer, ähnlich den 
abbildungen am Oberen stadtturm, eine Wappenfresken-komposition anzu-
bringen. zentrales motiv ist das Wappen von vöcklabruck, bekrönt mit dem 
haupt des heilands unter der dornenkrone. zu beiden seiten umrahmen diese 
darstellung das kaiserwappen, der österreichische bindenschild, das Wappen der 
steiermark und jenes des landes ob der enns. das fresko wurde im laufe der Jahre 
übermalt und geriet in vergessenheit. die entdeckung und restaurierung erfolgte 
im Jahr 1958.30

die zwei kirchenportale an der nord- und südseite der kirche sind mit 
schulterbogen und stabwerk umrahmt. am Gewände des nordportals haben zwei 
stilistisch unterschiedliche Grabsteine die Jahrhunderte überdauert. das epitaph 
zur rechten zeigt, in sandstein gehauen, den stadtrichter Wolfgang fließer († 1520) 
mit seiner frau (abb. 7). unter dem seinerzeit prominenten ehepaar wurde die 

27 maximilian setzte als stellvertreter einen vizedom ein, der für die finanziellen angelegenheiten im 
land zuständig war.

28 dehio 1977, 313.
29 dehio 1977, 313.
30 satzinger 2006, 60. Götzinger 1958, 40–41.



162  Erwin Horst Schuller 

hausmarke dargestellt, zwei gekreuzte Geräte in einem schild. Wolfgang fließer 
war unter kaiser maximilian langjähriger stadtrichter in vöcklabruck.31 

das epitaph am linken Gewände wurde leopold praun († 1574) gewidmet, 
einem inneren rat der regierung des erzbischofs Wolf dietrich von raitenau. 
prauns söhne mussten infolge der Gegenreformation salzburg verlassen und 
gedachten auf diese Weise ihres vaters. der eindrucksvolle Grabstein aus rotem 
marmor trägt das typisch protestantische auferstehungsmotiv der betenden 
familienangehörigen unter dem kreuz und ein textfeld. der eingemeißelte 
schriftzug endet mit dem Wunsch: „Gott der herr gebe ihm und uns allen eine 
fröhliche auferstehung.“32

31 zauner 1971, 633. den stadtrichter setzen die landesfürsten ein. er wurde alle zwei Jahre 
ausgetauscht, konnte später aber wiedergewählt werden. Wolfgang fließer war offensichtlich eine 
ausnahme, er regierte von 1514 bis 1523.

32 vgl. merz 2010.

Abb. 7: Kirche maria 

Schöndorf, Grabdenkmal 

für Stadtrichter Wolfgang 

Fließer mit Frau und 

Hausmarke, um 1520
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Kaiser Maximilians Wappentürme

kaiser maximilian i. (1459–1519)33 besuchte wiederholt vöcklabruck und förderte 
die stadt. der monarch stand an der Jahrhundertwende auf dem höhepunkt seiner 
laufbahn. nach dem frühen tod seiner Gattin maria von burgund (1457–1482)34 
kamen die burgundischen länder in sein imperium. er wurde von den deutschen 
kurfürsten im Jahr 1486 zum römischen könig gewählt und folgte 1493 nach dem 
tod seines vaters kaiser friedrich iii. als erzherzog von österreich und damit als 
herr der landesfürstlichen stadt vöcklabruck. die ernennung zum „erwählten 
römischen kaiser“ stand bevor.

als begeisterter turnierreiter widmete sich maximilian den Gepflogenheiten 
des mittelalters, seine Weltanschauung, kriegs- und regierungsführung entspra-
chen hingegen bereits der neuzeit. er bildete ein stehendes heer und gründete 
nach burgundischem vorbild den beamtenstaat in österreich. er umgab sich mit 
humanisten ( Johannes cuspinian) und künstlern der renaissance (albrecht 
dürer) und wurde als historiker tätig. durch seine heiratspolitik legte er den 
Grundstein für den aufstieg der habsburger monarchie zur Großmacht in europa. 
maximilian erkannte als einer der ersten regenten die bedeutung der Werbung.35

die vorliebe des kaisers für repräsentation und Werbung führte in 
vöcklabruck zu einer aktion mit großer nachhaltigkeit. er benützte die von 
weitem sichtbaren stadtturmfassaden als darstellungsmedium für seine dynasti-
schen ideen, indem er die flächen mit Wappenfresken ausstattete. diese sollten 
nicht nur auf bestehendes, sondern auch auf vorhaben der zukunft verweisen. zu 
sehen sind alle Wappen der länder, in denen maximilian bereits regierte und auch 
solche, in denen er die herrschaft anstrebte. im folgenden werden die fresken 
vorgestellt, die das andenken an den kaiser bis in die Gegenwart bewahrt haben.

kaiser maximilian i. ließ sich im Jahr 1502 an der Ostfassade des unteren 
stadtturmes (abb. 8–10) über dem torbogen von seinem hofmaler Jörg kölderer 
verewigen. der herrscher steht in einem gotischen architekturrahmen, im mantel, 
mit der königskrone auf dem haupt, zwischen den Wappen von österreich und 
burgund. zu beiden seiten reihen sich in einem band die 18 heraldischen zeichen 
der burgundischen erbländer: brabant, bolonien, seelandt, frieslandt, athois, 
burgunden, hennegow, carolus, mecheln, salin, anttorf, namur, zuthpen, 
hollandt, flandern, Geldern, lutzenburg, limburg. die Wappen sind mit 
fialen und übergreifenden bögen bekrönt. Oberhalb dieser darstellungen ist 

33 Wiesflecker 1971/86.
34 maria war die erbtochter des herzogs karl des kühnen von burgund. sie verunglückte bei einem 

reitunfall.
35 heilingsetzer 1983, 144–155. zöllner 1983, 92–95. satzinger 2006, 250–251.
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Abb. 8: Unterer Stadtturm, Fresken: 

Kaiser maximilian I., Wappenband der 

Burgundischen länder und über den Kaiser 

der österreichischen erbländer

Abb. 9: Unterer Stadtturm, Freskendetail: Kaiser 

maximilian I. in gotischem Architek turrahmen, 

zwischen dem Wappenband

Abb. 10: Unterer 

Stadtturm, Fresken-

detail: linke Seite des 

Wappen bandes bekrönt 

mit Fialen und Bögen
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die turmfassade mit architekturrahmen und einem vierpass belegt, der den be-
krönten doppeladler und die Wappen der österreichischen erbländer umschließt.

die Wappenkomposition an der Westfassade des Oberen stadtturmes (abb. 11, 
12) folgte ein Jahr später 1503. in dem von gotischen Ornamenten gegliederten 
dreiecksfeld dominiert das bekrönte doppeladlerwappen des kaisers mit dem 
österreichischen bindenschild und dem schräggebalkten Wappen von burgund 
als herzschild. in das rot grundierte feld sind weitere Wappen symmetrisch 
eingestreut: habsburg, steiermark, land ob der enns, krain, kärnten, (neu-) 
österreich, tirol, böhmen, mähren, altungarn und burgund. über diesem 
arrangement thront das stadtwappen von vöcklabruck: zwei ritter mit Gefolge 
streben über eine brücke dem geöffneten stadttor zu. es handelt sich laut inschrift 
um die herzöge albrecht ii. (1330–1358) und rudolf iv. (1358–1365).36

im Jahr 1514 kaufte kaiser maximilian in bevorzugter lage neben dem Oberen 
stadtturm das haus stadtplatz nr. 36. er ließ es durch seinen aufschläger neu 
aufbauen und für das aufschlagamt einrichten. im Garten wurden neue bäume 

36 satzinger 2006, 108. seifriedsberger 1934, 1.

Abb. 12: Oberer Stadtturm, Wappen der 

erb länder sowie Böhmen, mähren, Alt-Ungarn, 

Burgund und bekrönt von Stadtwappen

Abb. 11: Oberer Stadtturm, Wappen kompo sition der  

Habsburgischen erbländer sowie Stadtwappen von Vöcklabruck
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gepflanzt. bestimmte zimmer musste der aufschläger für den kaiser jederzeit 
bewohnbar bereithalten. chronist seifriedsberger berichtet: „am 4. april 
1518 erteilte kaiser maximilian i. von hall in tirol aus den befehl, dass die um sein 
haus in vöcklabruck wegen feuersgefahr zusammengekauften häuser und Gärten 
bezahlt werden.“37 demnach hatte das areal des kaisers eine beträchtliche Größe. 
der schwer kranke monarch kam am 18. november 1518 zum letzten mal nach 
vöcklabruck. von hier unternahm er eine rundreise in das salzkammergut und 
fuhr anschließend nach Wels. dort verschied er am 12. Januar 1519 in seiner burg.38

Während der eroberungszüge napoleons wurde die stadt vöcklabruck ab 
1800 besetzt und mehrmals geplündert. die fresken maximilians wurden damals 
aus heute unbekanntem Grunde übertüncht. das Wissen um die Wappenwände 
des kaisers ging im laufe der zeit verloren. sie wurden erst 150 Jahre später 
bei renovierungsarbeiten wieder entdeckt, freigelegt und restauriert. die 
Wappentürme von vöcklabruck gehören heute zu den sehenswürdigkeiten der 
stadt. sie sind die einzigen dieser art in österreich. der saggenturm in innsbruck 
war an einer seite ebenfalls mit einer Wappenfresken-komposition des kaisers 
geschmückt, die jedoch beim umbau der hofburg im Jahr 1766 verloren ging.39

kaiser maximilian führte ein bewegtes leben. er befand sich ständig auf 
reisen oder führte kriege. im land ob der enns hielt er sich des öfteren auf, 
wobei er in linz und Wels Wohnsitze unterhielt. vöcklabruck war für den kaiser 
ebenfalls ein stützpunkt. er besaß im hausruckwald und im attergau eigene 
Jagdgründe, die er von vöcklabruck aus aufsuchte. der monarch kam jedoch nicht 
nur wegen der besonderen lage und wegen der steuereinnahmen durch seinen 
aufschläger in die landesfürstliche stadt, sondern auch wegen seiner freundschaft 
zum freiherrn Wolfgang von polheim, dessen stammsitz Wartenburg in der nähe 
der stadt vöcklabruck lag.

Die Polheimer zu Wartenburg

die Wartenburg befindet sich im Westen der stadt vöcklabruck am rande eines 
ausläufers des hausruckwaldes auf einem Geländesporn, der steil zum fluss 
vöckla abfällt. heute sind von dem einst bedeutenden bauwerk nur noch der 
brüchige bergfried, ein brückenbogen aus großen Werksteinen und die zerfal-
lenden mauerreste einstiger Wirtschaftsgebäude zu sehen. das burggelände wurde 
im laufe der Jahrhunderte von einer dichten bewaldung eingehüllt. in der topo-
grafischen darstellung des matthäus vischer aus dem Jahr 1674 (abb. 14) ist die 

37 seifriedsberger 1934, 5–6. satzinger 2006, 252.
38 seifriedsberger 1934, 5–6. satzinger 2006, 252.
39 satzinger 2003, 65–66.
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Abb. 14: Burg Wartenburg westlich von Vöcklabruck, Stammsitz der Polheimer, 

 Stich von matthäus Vischer, 1674

Abb. 13: Wolfgang 

von Polheim zu 

Wartenburg, des 

Kaisers Freund und 

Begleiter, landeshaupt-

mann im „land ob der 

enns“, Öl auf Holz, Vöckla-

bruck, Heimatmuseum
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imposante lage der burg ersichtlich. der Weg im vordergrund entspricht dem 
steilen hohlweg, der heute noch zu der burgruine führt.

die Wartenburg (abb. 14–16) war bereits im frühen 12. Jahrhundert sitz 
eines gleichnamigen Grafen. arnold von Wartenburg war im Jahre 1180 vogt 
von traunkirchen. um 1300 wird Ortlof von polheim als inhaber des eigens 
Wartenburg genannt. der steile aufstieg dieses alten adelsgeschlechtes begann mit 
Weikhard von polheim als kammerherr und feldoberst unter erzherzog albrecht 
vi. seine söhne bernhard (1456–1504) und Wolfgang (1458–1512) wurden eben-
falls in den dienst des hauses habsburg gestellt und stiegen in höchste positionen 
auf. kaiser friedrich iii. setzte bernhard von polheim für diplomatische missionen 
ein. als materielle Grundlage bekleidete er mehrere Ämter: rektor der universität 
padua, domherr zu passau, vogt von stuhlweißenburg und temesvar sowie 
pfarrer von traunkirchen und vöcklamarkt. sein bruder Wolfgang von polheim 
wuchs als spielgefährte des späteren kaisers am hof in Wien auf und blieb le-
benslang maximilians begleiter und vertrauter.40 als begeisterter turnierreiter 
übte maximilian auf der Wartenburg mit seinem Jugendfreund Wolfgang, den 
er zu seinem „renn- und Gestechmeister“ ernannte. im turnierbuch des kaisers 
„freydal“ scheint Wolfgang von polheim wiederholt auf.41

Wolfgang von polheim (abb. 13) begleitete maximilian als rat und kämmerer 
im Jahr 1477 auf der brautfahrt zu maria von burgund und später auf vielen reisen 
und kriegszügen. er heiratete 1494 Johanna, die tochter des begüterten Wolfhard 
von borsellen. als maximilian einst wegen schulden von den bürgern in brügge 
festgehalten wurde, verpfändete Wolfgang sein erbe, welches ihm durch die heirat 
mit Johanna von borsellen zugefallen war, um den kaiser auszulösen. im laufe der 
auseinandersetzungen mit dem könig von frankreich geriet Wolfgang mehrmals 
in Gefangenschaft, in der er insgesamt vier Jahre verbrachte.42 

maximilian zeigte sich für die treue des polheimers erkenntlich. er übertrug 
ihm 1499 den attergau als lehen und betraute ihn mit hoher verantwortung ver-
bundenen, gut dotierten Ämtern. er setzte ihn als obersten hauptmann der nie-
derösterreichischen regimenter und als landeshauptmann im „land ob der enns“ 
ein. in der vom kaiser gegründeten verwaltungsbehörde für die ländergruppe 
niederösterreich, Oberösterreich, steiermark, kärnten und krain, die er 1501 nach 
linz verlegte, wurde der polheimer höchster beamter. im Jahr 1500 bewirkte der 
kaiser dessen aufnahme in den Orden vom „Goldenen vlies“.43

zu dem herrschaftsbereich des Wolfgang von polheim gehörten die Warten-
burg und zahlreiche streubesitze sowie Oberthalheim, timelkam, teile von regau 

40 heilingsetzer 1993, 151–153. zauner 1971, 206–214.
41 satzinger 2006.
42 zauner 1971, 211.
43 zauner 1971, 214–215.
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Abb. 15: ruine Wartenburg, reste des 

Bergfrieds mit einstiegsluke, rundbau aus 

Steinquadermauerwerk

Abb. 16: ruine Wartenburg, reste eines 

Brückenbogens aus Werksteinen der einstigen 

Burgzufahrt

und puchkirchen. als lehen des kaisers kamen der attergau mit den herrschaften 
kammer, kogl und frankenburg sowie die burgvogtei Wels hinzu. die erwerbung 
der herrschaft puchheim im Jahr 1502 mit der alten festung am fluss ager sollte 
später besondere bedeutung erhalten. in der stadt vöcklabruck war der polheimer 
hausbesitzer und er lenkte als vogt die Geschicke der Großpfarre schöndorf mit 
ihren reichen pfründen. die freie landesfürstliche stadt vöcklabruck war somit 
im 16. Jahrhundert von den Grundherrschaften der polheimer umringt.44

im Jahr 1497 gründete Wolfgang von polheim im nahegelegenen Oberthalheim 
das erste paulaner-kloster im deutschsprachigen raum.45 mit dem durch Georg 
von harrach streng geführten Orden wollte Wolfgang von polheim gegen 
die weltlichen und kirchlichen missstände der zeit ein zeichen setzen. die 
klosterkirche wurde Grabstätte des klostergründers Wolfgang von polheim, seiner 

44 zauner 1971, 214–224.
45 zauner 1971, 714.
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nachkommen und anderer persönlichkeiten. bei den epitaphen der polheimer, 
die heute an der emporenwand zu sehen sind, handelt es sich um die deckplatten 
von hochgräbern, die früher frei im kirchenraum gestanden sind. die kunstwerke 
aus rotem adneter marmor gehören zu der vielzahl an Grabdenkmälern aus der 
epoche der renaissance in Oberösterreich. 

die einzelnen epitaphe tragen reliefs der verstorbenen: der Gründer des 
klosters Wolfgang von polheim († 1512) steht in voller rüstung mit einer fahne 
in der hand und mit dem Orden des Goldenen vlieses dekoriert neben seiner 
ehefrau Johanna von borsellen († 1509), die einen rosenkranz trägt (abb. 17). 
Weitere Grabplatten sind den nachfahren kasimir von polheim († 1565), dem 
erben der Grundherrschaft puchheim mit seiner Gattin euphemia von stubenberg 

Abb. 17: epitaph für Wolfgang von 

Polheim und seine Gattin Johanna von 

Borsellen in der Kirche zu Oberthalheim

Abb. 18: epitaph für Kasimir von 

Polheim und seine Gattin euphemina von 

Stubenberg in der Kirche zu Oberthalheim
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(† 1563) und seyfried von polheim († 1576) gewidmet. die kunstwerke werden 
dem salzburger bildhauer hans valkenauer zugeschrieben.46

cyriak von polheim zu Wartenburg (1495–1533) (abb. 19) übernahm im 
jugendlichen alter von 17 Jahren als alleinerbe des Wolfgang von polheim die 
verantwortung für die ausgedehnten besitzungen seines vaters. er trat bereits 
in den ersten Jahren als fähiger vertreter der stände im „land ob der enns“ in 
erscheinung. erzherzog ferdinand i. hielt die beziehungen zu den polheimern 
aufrecht. im Jahr 1521 begleitete ihn cyriak von polheim zur krönung karl v. 
nach aachen und anschließend zum reichstag nach Worms. dort dürfte cyriak 
das auftreten luthers miterlebt und den beginn der reformation kennengelernt 
haben. er wurde ein konsequenter verfechter der lehre martin luthers.47

nach der rückkehr aus deutschland wurde cyriak von polheim vom neuer-
nannten herrscher von österreich mit hohen Ämtern betraut. ferdinand i. berief 
ihn in den hofrat. cyriak wurde kämmerer, Oberhofmeister, statthalter der nie-
derösterreichischen länder und landeshauptmann ob der enns. in Wien erwarb 
sich cyriak große verdienste um die stadt und deren universität, die in einem 

46 zauner 1971, 480–481, 795–796. Oberthalheim 2012, kirchenführer.
47 zauner 1971, 215. loidol 2010, 11.

Abb. 19: medaille für cyriak von Polheim, Sohn des Wolfgang, landeshauptmann  

im  „land ob der enns“ (1521–1533), Galvano. linz, OÖ. landesmuseum
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panegyrikus (lobgedicht) überliefert wurden. bei der türkenabwehr während der 
belagerung Wiens (1529) zeichnete sich cyriak besonders aus. er zog sich jedoch 
eine krankheit zu, die im Jahr 1533 zu seinem frühen tode führte.

cyriak von polheim heiratete 1517 die Gräfin elisabeth von öttingen. seine 
zwei töchter und fünf söhne, friedrich, maximilian, Weikhard, kasimir und 
Wolfgang lebten in ihrer Jugend auf den herrensitzen Wartenburg und puchheim. 
außerdem stand ihnen ein haus in vöcklabruck zur verfügung. 

cyriaks erbe wurde folgendermaßen aufgeteilt: maximilian († 1570) erbte 
schloss und hofamt Wartenburg, er wurde kämmerer unter den erzherzögen 
ferdinand i. und maximilian ii. kasimir († 1565) übernahm die herrschaft 
puchheim. dessen sohn Weikhard verwandelte nach einem brand die alte 
Wehrburg in ein renaissanceschloss. Weikhard († 1543) erhielt die neu erwor-
bene herrschaft litzlberg. dessen sohn siegmund ludwig wurde rektor in 
Wittenberg und ein eifriger protestant. Wolfgang († 1550) bekam einen eigenen 
herrschaftsbereich durch abtrennung aus den vorhandenen Gebieten im Westen. 
er blieb kinderlos. ein weiterer sohn, friedrich, war bereits 1543 infolge einer 
erkrankung während des studiums in Wittenberg gestorben.48

Bauaufschwung im 16. Jahrhundert

aus der laterne des Oberen stadtturmes bietet sich eine vorzügliche aussicht auf 
den stadtplatz (abb. 20) und die weitläufige landschaft zwischen den flüssen ager 
und vöckla, weiter in den attergau mit dem höllengebirge, in das salzkammergut 
mit dem traunstein und zum hausruckwald. hinter den spät barocken, klassi-
zistischen und neuzeitlichen fassaden der häuserzeilen verbirgt sich die acht-
hundertjährige Geschichte der stadt, in der das bauen im 16. Jahrhundert einen 
großen aufschwung erlangte.

der chronik des Johann seifriedsberger ist zu entnehmen, dass „die 
häuser der stadt und der vorstadt im mittelalter zumeist aus holz gezim-
mert waren“.49 viele Großbrände beeinträchtigten das leben der menschen. 
die um 1500 einsetzende rege bautätigkeit sollte diese Gefahr eindämmen, die   
holzwände wurden durch stein- und ziegelmauerwerk ersetzt. dies bestätigt 
auch eine forschungsarbeit des bundesdenkmalamtes aus dem Jahr 1950: die 
untersuchung der bausubstanz der häuser ergab, dass nahezu in jedem Gebäude 
das kernmauerwerk und die tonnengewölbe aus dem 16. Jahrhundert stammen.50 

der am stadtplatz vorherrschende Gebäudetyp hatte ursprünglich zwei 

48 zauner 1971, 215–224.
49 seifriedsberger 1934, v.
50 bda Wien 1950, baualterplan der stadt vöcklabruck zentrum, m=1:1000.
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Geschoße und fassaden mit drei oder vier fensterachsen. viele bauwerke wurden 
im laufe der zeit aufgestockt und durch zusammenfügen von zwei bis drei 
häusern vergrößert. einer seitlichen fensterachse wurde im erdgeschoß in der 
regel das einfahrtsgewölbe mit dem haustor zugeordnet. die übrigen räume im 
erdgeschoß und auch jene im keller erhielten ebenfalls tonnengewölbe. Wenn die 
raumbreite zu groß war, setzte man das kreuzgratgewölbe auf säulen oder pfeilern 
ein. viele Gewölbe werden heute noch als Geschäftslokale verwendet.

zu den ältesten Gebäuden gehört das heimathaus51 in der hinterstadt. erster 
urkundlich erwähnter besitzer war Wolfgang von polheim zu Wartenburg. von 
ihm ging das Objekt 1508 als kaplanhaus in das benefizium der stadtkirche st. 
ulrich über. im Jahr 1542 zerstörte ein Großbrand das haus. das heutige bauwerk 
entspricht dem erneuerten Objekt aus der mitte des 16. Jahrhunderts. die hintere 
Giebelmauer wurde direkt an die stadtmauer angebaut. parallel zur stadtmauer 

51 satzinger o.J., museumsführer.

Abb. 20: Stadtplatz von Vöcklabruck (Zustand 2019), Blick aus der laterne des Unteren 

Stadtturmes auf den Wochenmarkt
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Abb. 21: Haus Stadtplatz 23, Fassade 18. Jh., 

Kernmauerwerk und Tonnengewölbe 2. Hälfte 

16. Jahrhundert.

Abb. 22: Haus Stadtplatz 23, 

Kellergewölbe 2. Hälfte16. Jh., 

Feldstein-mauerwerk und Ziegel-

gewölbe

Abb. 23: Haus Stadtplatz 22, Schlussstein im Torbogen der Hauseinfahrt 

mit spätgotischem Kielbogenmotiv
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und offensichtlich gleichzeitig mit dieser errichtet, besitzt das haus ein geräumiges 
kellergewölbe.

am haus stadtplatz nr. 5 hat sich der alte torbogen aus rustikalen sand-
steinquadern gut erhalten. die vorspringenden prellsteine an den bogenfüßen 
sind noch zu erkennen und den schlussstein schmückt das spätgotische kiel-
bogenmotiv. die toröffnung von einst verschließt gegenwärtig ein modernes 
 gläsernes Geschäftsportal, hinter dem das obligate tonnengewölbe zu erkennen ist. 

das haus stadtplatz nr. 22 (abb. 23) besitzt eine wechselvolle Geschichte. 
es diente im laufe der Jahrhunderte als bürgerhaus, kaserne, schule, theater, 
bezirkshauptmannschaft und bezirksgericht mit einem Gefängnis. heute steht auf 
dem hofareal das stadtsaalgebäude. das kernmauerwerk stammt aus dem letzten 
viertel des 16. Jahrhunderts. die im 18. Jahrhundert vorgeblendete außenwand 
wurde mit waagrechtem Gesimsabschluss bis in firsthöhe hochgezogen und ver-
deckt die dahinter liegenden satteldächer und Grabenrinnen. die außergewöhn-
liche breite des Gebäudes mit sechs fensterachsen und die nebeneinander lie-
genden kellergewölbe lassen erkennen, dass das Gebäude ursprünglich aus zwei 
dreiachsigen häusern bestand. 

die hofeinfahrt ist breit und mit einem tonnengewölbe überdeckt. der 
schlussstein des torbogens trägt ebenfalls das spätgotische kielbogenmotiv. 
die integrierten stichkappen des tonnengewölbes leiten in die Gewölbe der 
seitenräume über. eine besondere verwendung hatte der raum zur rechten der 
einfahrt auf Grund seiner Größe und dem eindrucksvollen kreuzgratgewölbe, 
das von einer wuchtigen toskanischen säule aus konglomeratgestein getragen 
wird. im keller befindet sich ein langgestreckter, tonnenüberwölbter raum mit 
naturbelassenen ziegelwänden. diesem sind zwei kleinere tonnengewölbe seit-
lich zugeordnet. die renovierte und gepflegte anlage wird gegenwärtig von einer 
tischgesellschaft benützt. 

die baugeschichte des Gebäudes stadtplatz nr. 22 ist typisch für die meisten 
häuser in vöcklabruck. durch spätere aufstockung und vorblendung neuer 
fassaden ging der ursprüngliche charakter der häuserzeilen verloren. im heu-
tigen stadtbild sind daher die charakteristischen merkmale der mittelalterlichen 
bauweise nicht mehr zu erkennen. sie zeigen sich jedoch am kernmauerwerk der 
Gebäude und an den vielen gekonnt hergestellten Gewölben.

das viergeschossige, dreiachsige haus am stadtplatz nr. 23 (abb. 21, 22) wurde 
kürzlich unter berücksichtigung einer restauratorischen befundsicherung reno-
viert.52 dadurch konnte der ursprüngliche charakter des bauwerks weitestgehend 
erhalten werden. nach aussage des baualterplans stammen das kernmauerwerk 
aus dem 16. und die fassade aus dem 18. Jahrhundert. an der fassade treten aus 

52 restauratorische befundsicherung, bericht 11/2015, tinzl diplom-restauratoren, salzburg.
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der rotbraunen fläche die in hellem farbton gehaltenen fensterrahmen mit 
hochgestellter überdachung und die vertikale, alternierende Quaderung an den 
fassadenrändern und im ersten flächendrittel hervor. 

im keller beeindruckt das schwere tonnengewölbe. die kellerwände be-
stehen aus unregelmäßigem feldsteinmauerwerk, das ab dem Gewölbefuß in 
den ziegelverband übergeht. der fußboden ist mit kopfsteinpflaster belegt. 
im erdgeschoß überspannt den modern eingerichteten Geschäftsraum ebenfalls 
ein wuchtiges tonnengewölbe. das Gleiche gilt für das durchfahrtsgewölbe 
vom stadtplatz in den hof. überwölbte treppenaufgänge führen in die 
Obergeschoße. dort besitzen die vorräume tonnengewölbe mit imitierten 
kreuzgratgewölbeformen im verputz. eindrucksvoll ist in dem zum stadtplatz 
orientierten hauptraum eine alte holztramdecke mit mächtigen balken. der 
hofseitige vorbau mit laubengang und kreuzgratgewölben im ersten stock ist 
während einer späteren bauphase entstanden. lediglich der alte pultdachstuhl 
blieb bei der jüngsten renovierung auf der strecke. er musste einem modernen 
dachausbausystem weichen.

das Gebäude stadtplatz nr. 37 besitzt einen außergewöhnlichen torbogen, der 
500 Jahre unbeschadet überstanden hat (abb. 24). das portalgewände besteht aus 

Abb. 24: Haus Stadtplatz 37, Wappen mit Initialen des Stadtrichters  

Wolfgang Fließer 1520, am Scheitel des marmor-Torbogens
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einer rundbogenkomposition aus rotem marmor mit abgestuften, zum teil ge-
drehten rundbogenstäben. das haus gehörte dem stadtrichter Wolfgang fließer 
(abb. 7), der unter kaiser maximilian i. stadtrichter und somit vorsitzender des 
stadtrates war. der einflussreiche hausbesitzer verewigte sich im bogenscheitel 
mit einem kleinen Wappen, dem monogramm Wf, der Jahreszahl 1520 und seiner 
hausmarke.53

haus stadtplatz nr. 8 ist das einzige Objekt des stadtplatzes, das den ur-
sprünglichen charakter des hofareals unverändert erhalten hat. der schlichte 
laubengang mit toskanischen säulen und geradem Gebälk wird weiter benützt. 
mächtige tonnengewölbe überspannen die Geschäftsräume im erdgeschoß. 
sie bilden hofseitig geschützte aufenthaltsnischen. im hof wurde anstelle der 
stadtmauer ein nebengebäude errichtet, in dessen kellerräumen der untere bereich 
der einstigen befestigungsanlage zu sehen ist. an der zum stadtplatz gerichteten 
seite des Gebäudes wurde mitte des 18. Jahrhunderts eine sechsachsige, dreige-
schossige spätbarocke fassade vorgeblendet. die tonnenüberwölbte hofeinfahrt 
hat die düstere Wirkung von früher behalten.

Renaissance im Stadtbild

die rege bautätigkeit setzte sich in vöcklabruck in der zweiten hälfte des 16. 
Jahrhunderts fort. es nahm vor allem der einfluss der renaissance aus italien 
zu. als hauptwerk der profanen architektur entstand in linz das landhaus der 
stände. der dreigeschossige arkadenhof (1564–1574) mit dem planetenbrunnen 
wurde beispielgebend. eine besonderheit waren die Wasserschlösser der adeligen. 
die bürger von vöcklabruck zeigten sich für die entwicklung aufgeschlossen.54 sie 
gestalteten ihre stadtplatzhäuser hofseitig mit laubengängen, denen sie arkaden 
oder kolonnaden vorsetzten. die toskanischen säulen aus konglomeratgestein 
(abb. 25) haben die Jahrhunderte unversehrt überdauert. die überdachten 
außengänge (abb. 26, 27) waren nicht nur architektonische schaustücke, sondern 
auch praktische lösungen zur erschließung der hofgebäude.

die häuser stadtplatz nr. 18 und 20 wurden in der zweiten hälfte des 
16.  Jahrhunderts durch einen umbau miteinander verbunden. der baukörper 
erhielt mitte des 18. Jahrhunderts eine sehenswerte spätbarocke fassade mit 
oberem geradem abschluss. der gehobene standard dieses Gebäudes, es war 
früher das „hotel zur alten post“, ist heute noch an den stuckdecken und den 

53 siehe abb. 7: Gedenkstein des Wolfgang fließer am nordportalgewände der schöndorfer kirche.
54 vgl. heilingsetzer 2010, 147–160.
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Abb. 25: Haus Stadtplatz 

14, Arkadenhof, Toskanische 

Säulen aus braungrauem 

Konglomeratgestein unter 

Korbbogenreihen

Abb. 26: Haus Stadtplatz 14, 

Arkadenhof, zweigeschossige 

laubengänge mit Arkaden am 

Hofgebäude, Spätrenaissance
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intarsierten türen zu den räumen abzulesen. ein künstlerisch anspruchsvoller 
marmorbrunnen im hof stammt aus dem Jahr 1623.

das haus vorstadt nr. 8 hebt sich aus dem Gebäudeensemble der südlichen 
häuserzeile durch die Größe des baukörpers und das mächtige mansard-dach 
ab. trotz der vielen umbauarbeiten in nachreformatorischer zeit blieb das 
kernmauerwerk aus dem 16. und 17. Jahrhundert erhalten. die zahl der Gewölbe 
ist erheblich. das haus beherbergte einst eine florierende brauerei.55 relikte aus der 
renaissance-epoche sind an der hofseite zu finden. im ersten Obergeschoß ist den 
räumen ein fünfachsiger laubengang mit toskanischen säulen und korbbögen 
vorgelagert. im querliegenden hoftrakt wiederholt sich diese konstruktion mit 
drei achsen.

fürst-erzbischof Wolf dietrich von raitenau begann im Jahr 1588 mit der 
ausweisung der protestanten aus der von ihm beherrschten stadt salzburg. der 
Großteil der vertriebenen ließ sich in Wels nieder. die stadt war damals eine 
hochburg des protestantismus, in der handel und Gewerbe blühten. vöcklabruck 
nahm am 30. Juli folgende menschen aus salzburg auf: paul thalhammer, Josef 
eder, die Gebrüder praun, thomas Winkler, hans puecher, barbara Geigerlin 
und hans reichl.56 die wohlhabenden kaufleute hieronymus, felix und Wilhelm 
praun erwarben in vöcklabruck das eckgebäude nr. 35 am Oberen stadtplatz 
(abb. 27). sie erweiterten es an der hinterstadtseite durch einen dreigeschossigen 
anbau mit vierachsigem laubengang aus gemauerten pfeilern und korbbögen und 
gestalteten diese mit stuckarbeiten.

einen sehenswerten arkadenhof besitzt das haus stadtplatz nr. 14 (abb. 25, 
26). er wird der spätphase der renaissance zugeordnet, einer zeit, in der das 
interesse der stadtbürger für renaissance und reformation dem höhepunkt 
zustrebte. an der hofseite des hauptgebäudes und am westseitigen seitenflügel 
verlaufen laubengänge hinter arkaden. die korbbögen werden von toskanischen 
säulen aus konglomeratgestein getragen. im Obergeschoß wiederholen sich die 
arkaden in gleicher art auf einer brüstung. der fünfeckige marmorbrunnen im 
Garten mit einem fisch als Wasserspeier aus dem Jahr 1681 gehört bereits in die 
barockzeit. der „arkadenhof “ ist das schönste beispiel der spätrenaissance in der 
stadt vöcklabruck.

die bautätigkeit in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts wurde nicht nur 
auf private Objekte eingeschränkt, sie umfasste auch den kommunalen bereich. 
ein beispiel dafür sind die stadttürme, die im Jahr 1570 aufgestockt und deren 
dachstühle erneuert wurden. aus der lage der rundbogenfriese über den 
fresken kaiser maximilians ist ersichtlich, dass die erhöhung des mauerwerks 

55 form und Größe des dachraumes richteten sich nach dem bedarf an rohstoffen für die brauerei.
56 seifriedsberger 1934, 7.
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Abb. 27: Haus Stadtplatz 35, 

dreigeschossige lau bengänge mit 

Arkaden aus gemauerten Säulen 

und Korbbögen, Spätrenaissance

Abb. 28: renaissance-Schloss 

Wagrain am Stadtrand mit Gar-

tenanlage und Wirtschaftstrakt, 

Stich von matthäus Vischer, 1674
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beim Oberen stadtturm nur geringfügig war, während beim unteren stadtturm 
ein ganzes Geschoß aufgesetzt wurde. die Wirkung des bauwerks wurde dadurch 
bedeutend verstärkt. anstelle der zeltdächer wurden nun satteldächer hergestellt. 
der untere stadtturm erhielt zusätzlich eine laterne zur benützung durch den 
turmwächter.

neben den beschriebenen beispielen existieren noch etliche weniger bekannte 
fragmente von laubengängen und Gewölben an verschiedenen Gebäuden. einige 
werden benützt und gepflegt, andere fallen der modernisierung der häuser zum 
Opfer. die erforschung des baugeschehens im 16. Jahrhundert lässt jedenfalls 
das große interesse der bürger von vöcklabruck für die neuen bauweise der 
renaissance und deren bauformen erkennen. die allgemeine aufgeschlossenheit 
der menschen der epoche zeigte sich aber auch auf geistiger ebene. 

in Oberösterreich erinnern heute noch unzählige denkmäler an die epoche 
der renaissance in Oberösterreich. die kunst der bildhauer erreichte damals 
einen höhepunkt. neben Werken aus der antiken mythologie, beispielsweise der 
triton mit füllhorn am linzer landhausportal, spielten die Grabdenkmäler der 
adeligen mit themen aus dem alten testament eine tragende rolle. auf einem 
Gedenkstein der polheimer in der klosterkirche zu Oberthalheim bei vöcklabruck 
wird christus als sieger über tod und teufel dargestellt. der stark gemaserte 
marmorstein unterstreicht die dramatik des Geschehens.

Wagrain, eine abgewirtschaftete hofstelle auf erhöhtem terrain nörd-
lich der einmündung des flusses vöckla in die ager, wurde 1495 von albrecht 
engl erworben. kaiser maximilian ernannte ihn zu seinem aufschläger und 
erhob das anwesen zum befreiten landsitz. albrecht engl baute das anwesen 
und den Wirtschaftsbetrieb neu auf. seine nachfahren ließen sich von der 
aufbruchsstimmung der zeit erfassen und wirkten in ihrer hofmark sehr er-
folgreich. sie erweiterten ihren besitz durch ländereien am fluss ager und 
im umkreis der stadt. schließlich erbauten sie ein renaissanceschloss.57 der 
Gebäudekomplex bestand aus dem mit vier ecktürmen besetzten hauptgebäude, 
einer aussichtsterrasse, einer schlosskapelle und den Wirtschaftsgebäuden. sie 
nützten die günstige lage ihres areals, das mit teichen, Wiesen und baumgruppen 
durchsetzt war, und legten einen renaissancegarten an (abb. 28).

57 dehio 1977, 355.
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Reformation in Vöcklabruck

die zeit der hoch- und spätgotik wurde von tiefer religiosität aller volksschichten 
getragen. die frömmigkeit war groß und die bewahrung des seelenheils war den 
menschen ein wichtiges anliegen. dementsprechend fanden ablasshandel und 
stiftungswesen regen zuspruch. zu beginn des 16. Jahrhunderts änderte sich die 
einstellung der Gläubigen. ablasswesen, stiftungen und die bevormundung durch 
die kirche erzeugten zunehmend unzufriedenheit und die ausbeutung der bauern 
durch ihre Grundherren verschärfte die lage weiter. unter diesen umständen 
sollte die botschaft martin luthers auf fruchtbaren boden fallen.58

die nachricht vom anschlag der 95 thesen durch den augustinermönch 
martin luther am 31. Oktober 1517 am kirchenportal zu Wittenberg verbrei-
tete sich in Windeseile in ganz europa. der von Gutenberg um 1450 erfundene 
buchdruck erwies sich als ein wirksames medium, durch das luther und seine 
schriften in kurzer zeit einen hohen bekanntheitsgrad erreichten. martin luther 
(1483–1546) veröffentlichte im Jahr 1522 das neue testament, welches er während 
seines aufenthaltes auf der Wartburg in die deutsche sprache übersetzt hatte. es 
folgten das alte und das neue testament als volltext (1534) und bis 1564 unzählige 
überarbeitete neuauflagen. keine der vorreformatorischen bibelübersetzungen 
anderer theologen wurde mit einem derartigen interesse aufgenommen, wie die 
bibelausgaben von martin luther.59 

zu den innovationen luthers gehörte die erfindung einer vereinheitlichten 
form der damals vielartigen deutschen sprache, die auch von den einfachen 
menschen verstanden wurde. das luther-deutsch sollte in der folge die hoch-
deutsche schriftsprache begründen. ein weiterer beitrag zur Gestaltung der bibeln 
waren aufwändige holzschnitt-illustrationen. die biblischen erzählungen wurden 
in die heimische landschaft gestellt, womit eine kontinuität vom alten über das 
neue testament bis zur Gegenwart hergestellt wurde. die beiträge eines lukas 
cranach und anderer zeitgenössischer meister trugen mit künstlerisch hochwer-
tigen illustrationen zur Qualität der bibeln des 16. Jahrhunderts bei.60

die lehre luthers wurde schon früh in Oberösterreich und auch in 
vöcklabruck mit großem interesse aufgenommen. das schulwesen erhielt nach-
haltige impulse und erreichte mit der landschaftsschule in linz einen höhepunkt. 
in deutschland stand die universität in Wittenberg in hohem ansehen. es 
wurde in Oberösterreich üblich, dass die adeligen ihre söhne zum studium 
nach Wittenberg entsandten. christoph Jörger, der sohn des amtierenden 

58 eichmeyer 1975.
59 k laus 1967, 1–10.
60 k laus 1967, 11–21.
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landeshauptmannes ist eines der prominenten beispiele. in der frühzeit machten 
auch die katholischen klöster von dieser möglichkeit Gebrauch.61

im „lande ob der enns“ übernahmen zunächst die adeligen die lehre 
martin luthers, dann folgten die bürger und bauern. „in unsere stadt kam die 
reformation nicht in revolutionärer Gestalt. man kann kein Jahr angeben, in dem 
vöcklabruck evangelisch geworden wäre. die reformation, die von Wittenberg 
ausging, hat nie den anspruch erhoben, neben die alte eine neue kirche zu stellen. 
sie wurde bei uns als erneuerungsbewegung innerhalb der bestehenden kirche 
empfunden und als solche auch in den klöstern begrüßt“,62 schrieb der chronist 
und langjährige evangelische pfarrer von vöcklabruck karl eichmeyer. 

die Großpfarre schöndorf gehörte bis zur Gründung der diözese linz durch 
Josef ii. im Jahr 1783 zum bistum passau, dessen bischof bereits im 12. Jahrhundert 
das stift st. florian mit der betreuung der pfarre beauftragte. schirmherren 
(vogte) der pfarre waren die polheimer zu Wartenburg, die ebenfalls ein gewich-
tiges mitspracherecht hatten. als erbauer und erhalter der stadtkirche fühlten 
sich schließlich auch die bürger der stadt für das Geschehen in der pfarrgemeinde 
verantwortlich.63

vöcklabruck war als landesfürstliche stadt dem landesfürsten direkt un-
terstellt. kaiser maximilian i. und seine nachfolger waren als erzherzöge von 
österreich gleichzeitig die landesherren. als strenge katholiken erwuchs für sie 
mit der sich ausbreitenden reformation eine große herausforderung, mit der sie 
unterschiedlich umgingen. in der konfessionellen zeit waren fünf landesfürsten 
mit dieser entwicklung konfrontiert. kaiser maximilian i. erlebte noch die erste 
phase der reformation. er schenkte der sich anbahnenden entwicklung jedoch 
wenig bedeutung.

ferdinand i. (1521–1564), ein enkel kaiser maximilians, folgte gemäß 
einer vereinbarung mit seinem bruder karl v. als regent der österreichischen 
erbländer.64 im Jahr 1526 verlor der jugendliche ungarische könig ludwig ii. in 
der schlacht bei mohács gegen das übermächtige heer der türken das leben. 
auf Grund bestehender erbverträge wurde nun ferdinand könig von ungarn 
und böhmen. er konnte jedoch nur nord- und Westungarn kontrollieren, den 
rest des landes beherrschten die türken. ferdinand vertrat des öfteren seinen 
bruder karl v. auf den reichstagen in deutschland, wodurch er in die konfessi-
onellen auseinandersetzungen eingebunden wurde. am zustandekommen des 

61 eichmeyer 1975, 33.
62 eichmeyer 1975, 23.
63 stülz 1857. schimik 1895. faigl 1903. eichmeyer 1975. leitner 1984. satzinger 

2017.
64 Wormser vereinbarung 1521: karl behält weiter die niederlande und das spanische erbe. ferdinand 

werden die österreichischen erbländer zugeteilt. karl wurde zum römisch-deutschen könig gewählt.
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augsburger religionsfriedens 1555 war er maßgebend beteiligt. als sein bruder 
kaiser karl v. im Jahr 1556 zurücktrat, folgte ihm ferdinand als kaiser.65

im „land ob der enns“ war damals der protestantische adel tonangebend. 
infolge der latenten bedrohung durch die Osmanen war der in spanien streng 
katholisch erzogene herrscher ferdinand i. auf die militärische und finanzielle 
unterstützung durch die stände angewiesen und zu kompromissen bereit. seine 
maßnahmen gegen die ausbreitung der reformation zeigten wenig Wirkung. 
im Jahr 1536 weilte ferdinand zum ersten mal in vöcklabruck und bestätigte der 
stadt ihre steuerprivilegien. Während der regierungszeit von ferdinand i. fes-
tigte sich bei den adeligen und den bürgern in den städten die protestantische 
Gesinnung. die überwiegende mehrheit der vöcklabrucker bürger hatte sich bis 
zur Jahrhundertmitte der reformation angeschlossen. in der stadtkirche wirkten 
evangelische prädikanten und der Gottesdienst wurde in der von martin luther 
vorgegebenen art mit predigt und Gesang in deutscher sprache gehalten.

maximilian ii. (1564–1576) ging als protestantenfreund in die Geschichte ein. 
er bestätigte der stadt vöcklabruck ihre privilegien. 1569 gewährte er den städten 
linz, Wels und vöcklabruck religionsfreiheit. der chronist karl eichmeyer 
kommentiert die einstellung des kaisers wie folgt: „er sah in dem luthertum nicht 
eine ketzerei, sondern eine Gestalt alter katholischer religion.“66 zur situation in 
vöcklabruck stellte er fest: „um 1570 ist vöcklabruck eine streng lutherische stadt, 
die auch von einem prediger keine abweichung vom evangelischen bekenntnis 
duldet. sie verdankt die reformation nicht nur den von polheimern eingesetzten 
pfarrern. das ganze volk ist von einer mächtigen bewegung ergriffen, deren 
ursprünge nicht völlig klar sind.“67

der vergabe der pfarrstelle in vöcklabruck an den ersten lutherischen prediger 
im Jahr 1573 ging ein tauziehen voraus. der probst von st. florian und vogt 
sigmund von polheim bevorzugten eigene kandidaten. Weikhard von polheim 
erreichte bei kaiser maximilian ii. die zustimmung für rupert kirchschlager 
(abb. 30). dieser musste jedoch vor dem bischof in passau vorher zum examen an-
treten und wurde daraufhin von diesem und vom probst anerkannt. kirchschlager 
wirkte in vöcklabruck bis zu seinem tode im Jahr 1591.68

rudolf ii. (1576–1612)69 folgte seinem vater maximilian ii. er richtete seine 
residenz in prag ein. in linz ließ er von seinem bruder matthias das schloss 
von Grund auf erneuern. politisch beschäftigten ihn zunächst die kriegerischen 
auseinandersetzungen mit den türken. es gelang ihm schließlich, mit den türken 

65 heilingsetzer 2002, 373–384.
66 eichmeyer 1975, 39.
67 eichmeyer 1975, 40.
68 eichmeyer 1975, 38–39.
69 zöllner – schüssel 1995, 120–121.
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Abb. 30: rupert Kirchschlager, evange-

lischer Pfarrer in Vöcklabruck (1573–

1591), Kupferstich von mattias Bomer, 

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 

(d): © SIG. Portr. I 7036.2

Abb. 29: Benefiziatenhaus und Stadtkirche St. Ulrich, evangelische Schule und Kirche in 

den reformationsjahrzehnten
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am verhandlungsweg frieden zu schließen. mit dem versuch, in ungarn die 
Gegenreformation einzuführen, stieß er auf massiven Widerstand und musste den 
protestantischen madjaren religionsfreiheit zugestehen. in niederösterreich und 
Wien leitete er hingegen mit nachdruck die bekämpfung der reformation ein 
und fand in den Jesuiten und dem propst von st. stephan melchior khlesl durch-
schlagskräftige vollzieher. im „land ob der enns“ hatten die stände die stärkste 
position. die Gegenreformation setzte hier am spätesten ein. der kaiser betraute 
mit der durchführung den katholischen landeshauptmann hans Jakob löbl. der 
Widerstand der stände und der städte war erbittert.

der chronist hans seifriedsberger bringt eindrucksvolle situationsbilder 
vom wechselvollen Geschehen in vöcklabruck während der regierungszeit kaiser 
rudolfs ii.: „kaiser rudolf bestätigte im Jahre 1578 die stadtprivilegien. - in 
vöcklabruck war damals der abfall vom katholizismus allgemein. - schöndorf, 
st. ulrich und die stadtschule waren protestantisch [abb. 29]. - am 7. Juni 1588 
wollte der propst von st. florian als pfarrer seinen conventualen Johann normann 
installieren. er fand den pfarrhof von 40 bis 50 bewaffneten besetzt, die ihm den 
eintritt verwehrten. erst nach langen verdrießlichen verhandlungen gelang es im 
dezember, den neuen pfarrer in den besitz von pfarrhof und kirche einzuführen, 
doch musste dieser neben sich zwei lutherische Gesellpriester und einen dritten 
als prediger, die er alle zu erhalten hatte, amtieren lassen.“70

kaiser rudolf ii. ließ zur bemessung der steuern die anzahl der bürgerhäuser 
in den landesfürstlichen städten ermitteln: „steyr (702), Wels (453), linz (252), 
enns (247), freistadt (239), Gmunden (180) und vöcklabruck (110).“

„am 13. Jänner 1599 wurde in vöcklabruck die Gegenreformation einge-
führt. die prädikanten wurden abgeschafft. im Jahre 1601 erhielten richter 
und ratsherren der stadt den auftrag, bei einer strafe von 1000 dukaten den 
sektischen schulmeister zu entlassen. 1607 war noch immer der protestantische 
schullehrer belisar hueber in vöcklabruck. der katholische pfarrer Wolfgang 
resch musste zwei Jahre später (1609) es ansehen, dass er außer den wenigen 
pfarrhofuntertanen fast keine kirchenkinder hatte, da alles zu den predigten in 
die schlosskapellen nach thalheim und puchheim ging.“71

eine ausgeprägte eigenschaft von rudolf ii. war sein kunstverständnis. er 
legte reichhaltige sammlungen an und war aufgeschlossen für astrologie und 
astronomie. mit zunehmendem alter überfiel ihn schwermut, er vernachlässigte 
die politik und vergrub sich in seinen sammlungen. sein starrsinn führte zur 
absetzung durch seinen bruder matthias, der von melchior khlesl beraten und 
von den ständen unterstützt wurde.

70 seifriedsberger 1934, 7.
71 seifriedsberger 1934, 7.
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erzherzog matthias (1612–1619)72 war ein äußerst ehrgeiziger habsburger. 
nach dem folgenschweren „bruderzwist“ übernahm er den regierungsbereich 
von rudolf ii. und wurde auch zum römischen kaiser ernannt. als Gegenleistung 
musste er nun auf die forderungen der stände eingehen. er bestätigte dem 
herren- und ritterstand ihre von maximilian ii. gewährten religiösen freiheiten 
und den städten ihre alten Gewohnheiten. die ständischen und konfessionellen 
unruhen nahmen jedoch im ganzen reich weiter zu und führten mit dem prager 
fenstersturz 1618 in den dreißigjährigen krieg.

Schloss Puchheim und die Polheimer

die feste puchheim wurde urkundlich im Jahr 1136 zum ersten mal erwähnt. 
die habsburger erbten den besitz im Jahr 1348 und verkauften ihn mitte des 
15. Jahrhunderts unter albrecht vi. im Jahr 1502 erwarb Wolfgang von polheim 
die Grundherrschaft. die Wehrburg brannte 1585 zur Gänze ab und wurde von 
den polheimern als renaissanceschloss neu errichtet.73 

die Gebäudeanlage liegt an einer Geländekante mit steil abfallenden hängen 
zum fluss ager. ein mächtiger torturm markiert die einfahrt in den Wirtschaftshof, 
der von zweigeschossigen Gebäudezeilen begrenzt wird. aus dem Wirtschaftshof 
führt eine brücke über einen Graben zum torturm des hauptgebäudes. die 
brücke ruht auf einem viaduktartigen unterbau, der die Geländemulden über-
spannt. von der brücke führt heute noch ein steiler treppenweg in die puchheimer 
au hinunter. dort lagen die ausgedehnten fischteiche. das tieferliegende areal 
wurde von den schlossbewohnern gärtnerisch genutzt. vor dem schlossportal 
breitet sich zur rechten in einer senke eine große ebene rasenfläche aus, der ehe-
malige italienische renaissancegarten (abb. 31). 

das dreigeschossige schloss umfasst einen polygonalen arkaden-innenhof 
(abb. 32). eine zweiläufige tonnenüberwölbte steintreppe führt aus dem 
erdgeschoß in das erste Obergeschoß. die arkaden im ersten stock wurden im 
zuge der barockisierung zugemauert. in zwei räumen können kostspielig intar-
sierte kassettendecken (abb. 33) und türen mit vorzüglichem beschlagwerk be-
wundert werden. ein traditionsbehafteter raum ist auf Grund seiner verwendung 
als protestantischer andachtsraum die Georgs-kapelle im süd-trakt. den evange-
lischen hintergrund dieses sakralraumes dokumentiert eine prächtig illustrierte 
luther-bibel aus dem Jahr 1565, die vermutlich die polheimer zurückgelassen 
hatten (abb. 34).

72 Wiesflecker 1971/86.
73 dehio 1977, 243. Gr abherr 1970, 135–136. zauner 1971, 221–224.
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Abb. 31: Schloss Puchheim, 

Turm mit einfahrtstor, 

Bogenbrücke, ehemaliger 

renaissancegarten

Abb. 32: Schloss Puchheim, polygonaler Arkadenhof
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die Georgs-kapelle besitzt ein tonnengewölbe mit stichkappen und endet 
im altarbereich mit 3/8-schluss. die zweiachsige, zweigeschossige Orgelempore 
ruht auf kreuzgratgewölben. bemerkenswert sind die feingliedrigen weißen 
stuckarbeiten aus der mitte des 17. Jahrhunderts. die tiefen fensterlaibungen 
und gewölbten deckenflächen wurden mit diesen stuckornamenten geschmückt. 
der sakralraum erhielt in weiterer folge barocke einrichtungen, zwei engel 
aus der Werkstatt meinrad Guggenbichlers, neubarocke Oratorien und einen 
barock-altar.74

unter der herrschaft des kasimir von polheim und seines sohnes Weikhard 
entstand im umkreis des schlosses ein blühendes protestantisches zentrum. die 
Georgskapelle war mittelpunkt evangelischen lebens. als schlosskapelle eines 
adeligen konnte sie länger vor den maßnahmen der Gegenreformation geschützt 
werden als die kirchen in vöcklabruck. kasimir von polheim († 1565) und seine 
Gattin wurden in der klosterkirche st. anna in Oberthalheim beerdigt.75 sein 

74 dehio 1977, 243.
75 Oberthalheim 2012.

Abb. 33: Schloss Puchheim, Intarsien-Kassettendecke im Festsaal aus der Zeit der Polheimer
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Abb. 34: luther-Bibel, 1565, mit zahlreichen Abbildungen aus dem Besitz  

des Weikhard von Polheim
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epitaph an der emporenwand bildet heute das Gegenstück zum Grabstein seines 
Großvaters Wolfgang von polheim.

als die Gegenreformation auch puchheim erreichte, verloren die protestan-
tischen polheimer ihren besitz. Weikhard von polheim emigrierte 1626 nach 
franken. die herrschaft übernahm landeshauptmann adam Graf herberstorff. 
nächster besitzer wurde 1636 Georg sigmund freiherr von salburg. er ließ 
die Georgskapelle von Grund auf barockisieren. mitte des 19. Jahrhunderts 
folgte erzherzog maximilian von österreich-este. er rief zunächst die Jesuiten 
nach puchheim und 1851 den Orden der redemptoristen, der heute noch im 
hauptgebäude wirkt. das geräumige vorschloß beherbergt derzeit katholische 
bildungseinrichtungen.

Gegenreformation und die Folgen

im Jahr 1619 übernahm erzherzog ferdinand ii. (1578–1637)76 die regentschaft 
über österreich. in der steiermark hatte er zuvor die reformation mit Gewalt 
erstickt. als die stände Oberösterreichs dem neuen landesherrn die huldigung 
verweigerten, kam es im Jahr 1620 zur folgenschweren schlacht am Weißen berg in 
böhmen. das aufgebot aus Oberösterreich mit den Gleichgesinnten aus böhmen 
wurde von ferdinand ii. besiegt, der sein regiment durch kriegsknechte seines 
vetters maximilian von bayern verstärkt hatte. zur begleichung der kriegsschulden 
wurde Oberösterreich an bayern verpfändet.77

mit voller härte setzte nun in Oberösterreich die Gegenreformation ein. alle 
protestantischen prädikanten und schullehrer wurden des landes verwiesen 
und allerorts katholische pfarrer eingesetzt. maximilian von bayern setzte in 
Oberösterreich adam Graf herberstorff als statthalter und landeshauptmann 
ein. dieser wurde am 15. mai 1625 durch das „frankenburger Würfelspiel“78 be-
rüchtigt. in frankenburg und umgebung wurden in einer revolte der bauern die 
eingesetzten katholischen pfarrer vertrieben. herberstorff rückte mit bewaffneten 
an. nachdem die anführer des aufstandes fliehen konnten, lud herberstorff die 
vertreter aus den Gemeinden ein, unbewaffnet zu erscheinen, er wolle Gnade vor 
recht walten lassen. zum entsetzen aller nahm er die personen jedoch fest und 
ließ diese paarweise um ihr leben würfeln. das urteil wurde an 16 menschen an 
Ort und stelle an der sogenannten haushamer-linde vollstreckt.

76 zöllner – schüssel 1995, 124–125.
77 eichmeyer 1975, 56.
78 eichmeyer 1975, 64–66. faigl 1903, 14.
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Abb. 35: Alt-Vöcklabruck, Stimmungsbild vom Stadtplatz  

in einer radierung von Hermann Höller, 1. H. 20. Jh.
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 als nächsten schlag, der vor allem die bürger der städte traf, erließ ferdinand 
ii. am 10. Oktober 1625 das General-protestantenpatent.79 die menschen wurden 
vor die Wahl gestellt, katholisch zu werden oder bis 12. april 1626 auszuwandern. 
die vöcklabrucker bürger wurden unter strafandrohung gezwungen, die katho-
lischen messen zu besuchen. man durchsuchte alle häuser nach protestantischen 
schriften und die teilnehmer an geheimen evangelischen Gottesdiensten wurden 
aufgedeckt und gemaßregelt. kaiserliche kommissionen zogen durch das land, 
um die bevölkerung zum katholischen Glauben zurückzugewinnen. adam Graf 
herberstorff, der aus einer protestantischen familie in der steiermark stammte, 
stellte sich als beispiel eines bekehrten vor. um der sache nachdruck zu ver-
leihen, wurden die bekehrungs-kommissionen von bewaffneten landsknechten 
begleitet.80

in dieser spannungsgeladenen zeit mit den hohen abgaben an die bayerische 
besatzungsmacht verarmte die reiche stadt vöcklabruck zunehmend (abb. 35). ein 
Großteil der bürger verließ die heimat. sie wurden in dem vom krieg entvölkerten 
deutschen frankenland willkommen aufgenommen. eleonora faigl schreibt in 
ihren historisch-topographischen skizzen: „im Jahre 1626 waren daher von den 
110 häusern der stadt infolge der auswanderung nur 16 von bürgern bewohnt.“81 
unter dem eindruck des Geschehens in frankenburg sowie der ausbeutung und 
härte der bayerischen besatzung formierte sich vor allem in der bauernschaft der 
Widerstand. 

der zündende funke für den ausbruch des großen bauernkrieges wurde am 
17. mai 1626 im mühlviertel ausgelöst. in kürzester zeit standen große teile des 
mühlviertels, das hausruckviertel und der rebellenwinkel zwischen peuerbach, 
aschach, st. agatha und neukirchen am Walde in flammen. führer des aufstandes 
waren stefan fadinger und sein stellvertreter christoph zeller. nach anfänglichen 
erfolgen der bauern setzten sich die mörderischen auseinandersetzungen bis in 
die herbstmonate fort. die situation wurde für die aufständischen zunehmend 
schwieriger. mangelnde kriegsstrategie, primitive bewaffnung und das fehlen von 
Geschützen zeigten die Grenzen des bauernheeres auf.82 

die von Oberst heinrich von pappenheim gut vorbereitete truppe aus 
bayern, der sich auch die kaiserlichen anschlossen, führte schließlich zur Wende. 
am 18. november 1626 erfolgte in vöcklabruck, nördlich des schlosses Wagrain 
auf dem Gelände des Gutshofes „schein im feld“ der vorletzte kampf, bei dem 
die bayerischen panzerreiter des Grafen pappenheim in einem kurzen Gefecht 

79 seifriedberger 1934, 7.
80 eichmeyer 1975, 62.
81 faigl 1903, 15.
82 heilingsetzer 2001. – die schilderung der ereignisse aus dem bauernkrieg in der vorliegenden 

abhandlung folgt dieser publikation.
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die bauern besiegten. den schlusspunkt bildete ein erfolgreicher einsatz gegen 
4000 bauern bei Wolfsegg. der bauernkrieg war damit für kaiser ferdinand 
ii. beendet. die angestrebte ablösung des „landes ob der enns“ aus bayerischer 
pfandherrschaft verzögerte sich jedoch bis august 1628.83

nun folgte der letzte akt der Gegenreformation des kaisers, indem er am 
22. april 1627 eine folgenschwere resolution erließ, welche sich gegen den adel 
richtete. die standesherren wurden vor die alternative gestellt, katholisch zu 
werden oder binnen drei monaten auszuwandern.84 es folgte der exodus eines 
Großteils der adeligen und vieler bürger aus steyr, Wels und vöcklabruck.

die Gegenreformation traf auch david engl, den Gutsherrn von Wagrain. er 
musste seinen besitz an adam Graf herberstorff verkaufen und ging aus religiösen 
Gründen ins exil, wo er nach einem Jahr starb. das im renaissancestil neu erbaute 
schloss ging ebenfalls verloren. im Jahr 1630 nützten die konvertierten söhne des 
david engl eine im kaufvertrag enthaltene klausel des vorkaufsrechtes und holten 
den besitz von der Witwe salome des inzwischen ebenfalls verstorbenen Grafen 
herberstorff in ihr eigentum zurück.

Schlussbetrachtungen im Heimathaus

die umwidmung des benefiziaten-hauses neben der stadtkirche st. ulrich 
(abb.  29) in ein heimatmuseum erfolgte im Jahr 1937. das erdgeschoß zeigt 
das landwirtschaftliche umfeld im attergau: bauernstube, rauchkuchel, 
schlafzimmer, landwirtschaftliche Geräte und schmiedeeiserne Grabkreuze. im 
Obergeschoß erhielten die räume ihre schwerpunke nach kunstepochen: Gotik, 
renaissance, barock, rokoko und biedermeier. das handwerk mit zunftgeräten 
füllt den größten raum. ein eigenes zimmer ist anton bruckner und seinem 
biografen max auer gewidmet. die Waffensammlung eines liebhabers ist in einer 
kammer im dachgeschoß zu sehen. den abschluss bildet im hauptraum eine 
zeitreise in die prähistorische zeit zu den pfahlbau-menschen am mond- und 
attersee.85

als abschluss der betrachtungen über das 16. Jahrhundert in vöcklabruck und 
umgebung bietet sich ein besuch des renaissancezimmers im heimathaus an. 
Wände und einrichtung dieses raumes atmen noch die zeit des 16. Jahrhunderts. 
im raum dominiert der langgestreckte, schwere tisch aus groben dunkelgebeizten 
holzpfosten, gedeckt mit schwerem zinngeschirr. fünf stühle aus alt-Wartenburg 
mit armstützen, lederbezogenen sitzflächen und mit geprägter leinwand be-

83 heilingsetzer 2001, 36.
84 heilingsetzer 2001, 38.
85 satzinger o. J.
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spannten rückenlehnen, lassen an jene menschen denken, die in diesem umfeld 
getafelt haben. 

im hintergrund blickt aus einem ölgemälde an der Wand der ehemalige 
schlossherr von Wartenburg, Wolfgang von polheim auf die tafel herunter 
(abb. 13). das ölgemälde eines unbekannten künstlers zeigt ihn mit weißer 
halskrause und dekoriert mit dem Orden des Goldenen vlieses. eine prächtige 
holzbalkendecke mit künstlerisch hochwertiger schnitzarbeit unterstreicht die 
erhabene Wirkung des raumes. an der rechten Querwand hängt ein spätgotischer, 
lebensgroßer kruzifixus (um 1520). der realistisch geformte körper, das fliegende 
lendentuch und die spur von echtem haar am haupt verweisen in die zeit der 
donauschule. der künstler wird in den umkreis des bayerischen holzschnitzers 
hans leinberger gestellt. 

die hintere raumecke ist dem tragischen ereignis am haushamerfeld ge-
widmet. mit einer kolorierten zeichnung vom „frankenburger Würfelspiel“ 
wird das blutgericht des adam Graf herberstorff († 11. november 1629) darge-
stellt. herberstorff übernahm nach dem ende des bauernkrieges besitzungen 
der polheimer. er wohnte auf schloss Orth bei Gmunden und verwaltete die 
Gutsherrschaft puchheim. sein porträt und das seines feldherrn heinrich Graf 
von pappenheim vervollständigen die ausstellung im heimathaus. 

die endphase der protestantischen zeit in vöcklabruck wird durch zwei 
kupferschellen in erinnerung gerufen. ihr dumpfer ton verkündete den Gläubigen 
den Gottesdienst an einem geheimen Ort. eine prächtige lutherbibel, gedruckt im 
Jahr 1750, stammt aus der zeit des Geheimprotestantismus. sie wurde vor ca. 30 
Jahren bei renovierungsarbeiten in einem versteck am dachboden eines hauses 
in der Jungmair-Gasse in vöcklabruck gefunden. 

ein besonders wertvolles stück ist die eferdinger spreißeltruhe aus dem 
18. Jahrhundert im linken raumbereich. an ihr zeigen sich in volkstümli-
cher abwandlung kreise in kassettenfeldern, die der renaissance eigen waren. 
eine reproduktion der ältesten landkarte Oberösterreichs, gezeichnet vom 
kupferstecher und Geografen Georg matthäus vischer, erinnert an die bedeutung 
der naturwissenschaften im zeitalter der renaissance. der kleine renaissance-
Wandbrunnen aus marmor in der diele des heimathauses vöcklabruck ge-
hörte andree kirchschlager, dem sohn des letzten evangelischen pfarrers von 
vöcklabruck.

 die bildnisse der zu Grafen erhobenen franz david engl (1657–1722) und 
seines sohnes Johann Weikhard Gottfried (1681–1753) repräsentieren an der linken 
Querwand die zeit nach der erfolgreichen Gegenreformation. das türblatt im 
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nächsten raum stammt aus alt-Wartenburg,86 dem Wohnsitz der einstigen herren 
von polheim. der letzte dieses alten adelsgeschlechtes, ludwig von polheim, hatte 
die burg im Jahr 1639 verlassen. die biblischen Gemälde an den türfüllungen 
entstanden unter dem neuen eigentümer nütz von Goisernburg. 

das ende der polheimer auf der Wartenburg bedeutete gleichzeitig das ende 
einer bewegten epoche in vöcklabruck und umgebung, die matthäus merian 
im Jahr 1649 folgendermaßen kommentiert: „dies bruck in Oberösterreich wird 
insgeheim vöcklabruck genannt und ist eine von sieben landesfürstlichen städten 
daselbst. ist zwar nicht groß, hat aber einen feinen platz oder markt und hüb-

86 die burg der polheimer wird heute alt-Wartenburg genannt. ein nachfolgebesitzer Graf Johann 
albert von saint Julien ließ am fuße des burgberges in den Jahren 1730–1732 nach plänen des Wiener 
architekten anton erhard martinelli ein barockschloss mit prächtiger Gartenanlage errichten. das 
Gebäude wird schloss neu-Wartenburg genannt und ist zur Gänze erhalten, wohingegen von alt-
Wartenburg nur noch die ruine des bergfrieds und ein brückenbogen stehen.

Abb. 36: Plan der Stadt Vöcklabruck 1810 mit intakter Stadtmauer.  

Aus: Österreichischer Städteatlas Vöcklabruck, 2010
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sche häuser, wiewohl sie anno 1638, wie man berichtet hat, durch feuer großen 
schaden gelitten haben soll. hat eine feine landschaft herum. sonst haben wir von 
diesem Ort noch zur zeit nichts finden, noch weiteren bericht erlangen können, 
als dass anno 1626 vor dieser stadt die obderennsischen bauern das dritte mal vom 
Grafen von pappenheim den 29. novembris geschlagen worden sind.“87 

Abbildungsnachweise

herzog august bibliothek, Wolfenbüttel: 30 – Oö. landesmuseum, münz- und 
medaillen-sammlung: 19 – privatarchiv der familie höller: 2, 35 – heimathaus 
vöcklabruck: 1, 13 – österr. städteatlas vöcklabruck: 36 – vischer 1674: 14, 28 
– zauner 1971: 6, 7 – alle übrigen fotos stammen vom verfasser.

87 merian 1649, 22.
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