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rezensionen

barbara schedl, st. stephan in Wien. der bau der gotischen kirche (1200–
1500), böhlau verlag, Wien – köln – Weimar 2018, 324 seiten, 20 schwarz/weiße 
und farbige abbildungen, gebunden. isbn 978-3-205-20202-8. euro 30.-

es gibt nur wenige gotische kirchen, die bereits während ihrer bauzeit derart 
bewundert wurden wie st. stephan in Wien. so schrieb bereits aeneas silvius 
piccolomini, der spätere papst pius ii., berater kaiser friedrichs iii., im Jahr 
1457: „die stephanskirche ist weit herrlicher, als man es mit Worten ausdrücken 
kann“. zwar wäre es reizvoll, all die hymnen und lobsprüche zusammenzustellen, 
die über den dom geschrieben wurden, doch geht es in dem hier vorgestellten 
buch in erster linie um dessen baugeschichte, deren erforschung 1779 mit der 
beschreibung von Joseph Ogesser begann und 2007 mit dem buch von Johann 
Josef böker einen vorläufigen abschluss fand.1 vorausgegangen war ein pracht-
voller, großformatiger bestandskatalog der erhaltenen gotischen planrisse, der 
zum schönsten buch des Jahres 2005 gekürt wurde.2 2011 folgte eine von michaela 
kronberger und barbara schedl kuratierte ausstellung der Originale im Wien 
museum.3 eine wissenschaftliche tagung unter dem titel „st. stephan in Wien, 
die gotische kirche im bau“, spiegelte in ihren referaten die große unsicherheit, 
die sich durch die thesen bökers ergab. bei den diskussionen wurde zu recht 
kritisiert, dass dabei nicht nur wesentliche erkenntnisse der bisherigen forschung, 
sondern auch große teile des Quellenmaterials außer acht gelassen wurden.4 dem 

1 J. Ogesser, beschreibung der metropolitankirche zu st. stephan in Wien, Wien 1779; J. J. 
 böker, der Wiener stephansdom. architektur als sinnbild für das haus österreich, salzburg – 
Wien - münchen 2007. – rezensionen: m. str auss-zyk an, in: österreichische zeitschrift für 
kunst und denkmalpflege, lXii/2008, h. 4, 717–721; t. Juckes, michael viktor schwarz. in: 
kunstchronik, 62, h. 6, 2009, 265–274.

2 J. J. böker, architektur der Gotik. bestandskatalog der weltgrößten sammlung an gotischen bau-
rissen (legat franz Jäger) im kupferstichkabinett der akademie der bildenden künste Wien; mit 
 einem anhang über die mittelalterlichen bauzeichnungen im Wien museum am karlsplatz, salz-
burg 2005. 

3 der dombau von st. stephan. die Originalpläne aus dem mittelalter, 370. sonderausstellung des 
Wien museums, Wien 2011.

4 https://kunstgeschichte.univie.ac.at/ueber-uns/institutsnachrichten/11032011-forschung-lehre-
ueber-st-stephan. – l. schultes, st. stephan in Wien. die gotische kirche im bau. internationale 
tagung (6. bis 8. Juni 2011). in: kunstgeschichte aktuell XXviii, 2/11, s. 11.
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entsprechend setzten sich auch drei der publizierten referate durchaus kritisch mit 
bökers buch auseinander.5 dies gilt insbesondere für die ausführungen von tim 
Juckes über die planungsgeschichte des langhausgewölbes von st. stephan, das ja 
eng mit jenem des chors der stadtpfarrkirche von steyr verwandt ist. dabei ging 
es insbesondere um die rolle des in steyr urkundlich genannten hans puchsbaum, 
der in st. stephan wahrscheinlich bereits auf entwürfe seiner vorgänger zurück-
greifen konnte.6 

eine „aufgewühlte kunsthistorikerinnen-community“ veranlasste barbara 
schedl, dozentin für kunstgeschichte in Wien, 2012 beim fond zur förderung 
der wissenschaftlichen forschung ein dreijähriges projekt zum thema „st. stephan 
in Wien. architektur der schriftquellen“ einzureichen, dem ein weiteres zu den 
bildwerken und kultobjekten folgte. dabei wurden über 2.500 Quellen systema-
tisch gesammelt – urkunden, rechnungen, inventare, chroniken, kalendarien, 
aber auch texte, deren zusammenhang mit der baugeschichte nicht sofort offen-
sichtlich ist. Gemeinsam mit ihrem projektteam unterzog sich die autorin der 
schwierigen aufgabe der schriftquellenanalyse, wodurch sie den komplizierten 
bauverlauf vom Grundstückserwerb bis zum vollendeten gotischen bau fast lü-
ckenlos zu rekonstruieren vermochte.7 

da jederzeit ein reibungsloser Gottesdienstbetrieb gewährleistet sein musste, 
existierten dabei alt- und neubauten oft über Jahrzehnte nebeneinander. vielfach 
mussten provisorien die zeit bis zur fertigstellung eines neuen bauteils über-
brücken. schedl fand belege dafür, dass zu diesem zweck fensteröffnungen mit 
tierhäuten geschlossen, dächer vorübergehend mit schindeln gedeckt und in bau 
befindliche teile mit lattenwänden abgetrennt wurden. die Quellen ermögli-
chen so ein praxisnahes, gut nachvollziehbares bild des alltags im mittelalterlichen 
baubetrieb, wobei ein besonderer focus auf der finanziellen seite lag. vor allem 
die kirchmeisterrechnungen geben eine vorstellung davon, was ein so großer und 
aufwändiger bau wie st. stephan tatsächlich gekostet hat und wie die nötigen 
summen aufgebracht wurden.  

die nun in buchform veröffentlichten erkenntnisse ermöglichten es, vieles 
in der bauabfolge klarer zu sehen und bauteile genauer zu datieren als dies bisher 
möglich war. in einigen fällen stellt die urkundenlage die thesen bökers in frage, 
während sie erkenntnisse der älteren literatur bestätigt. dies gilt insbesondere für 

5 n. nussbaum, der chor von st. stephan in Wien. fragen zu dessen hallenkonzept und seiner 
architektursprachlichen deutung. in: Wiener Jahrbuch für kunstgeschichte lXii ( 2014), 7–20; 
m. c. schurr, stilpluralismus, stilentwicklung oder hofstil? Gedanken zu formphänomenen am 
chor der Wiener stephanskirche, ebenda, 21–38; t. Juckes, Gewölbe der stephanskirche. Wien 
als architekturzentrum in mitteleuropa, ebenda, 39–62; z. Opačić, vienna’s heiltumstuhl. the 
sacred topography of stephansplatz and its context, ebenda, 81–108.

6 Juckes 2014 (zit. anm. 5), 54 ff.
7 fWf-projekt p24501: „st. stephan in Wien. architektur der schriftquellen“; fWf-projekt 28541: 

„st. stephan in Wien. bildwerke und kultobjekte der schriftquellen“.
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die bauanalysen marlene zykans, die sich als weiterhin gültig erwiesen.8 überhaupt 
wird im buch schedls die bisherige literatur in erfreulich hohem maß berücksich-
tigt, so auch jene zur ausstattung des doms. dabei lag ein schwerpunkt auf den 
einzelnen altären, deren standortwechsel schedl sinnvoll mit der baugeschichte 
in einklang bringen konnte. überraschende neuerkenntnisse legte die autorin 
vor allem zum gotischen lettner vor. ebenso konnte sie zum friedrichsgrab neue 
fakten beisteuern, die einige der thesen des 2017 erschienenen tagungsbandes 
in frage stellen.9 andererseits tauchten zu einigen problemkindern der forschung 
leider keine neuen dokumente auf, so etwa zur kanzel, für die Gábor endrödi 
inzwischen eine durchaus erwägenswerte neue zuschreibung vorschlug.10 auch 
über andere ausstattungsstücke des doms ist gewiss noch lange nicht das letzte 
Wort gesprochen, etwa über das herzogsgrab, dessen heutige zusammenstellung 
schedl offenbar in die zeit friedrichs iii. datiert, während die von ihr publi-
zierten urkunden eigentlich eher dagegen sprechen.11 auch über andere Werke 
besteht noch forschungsbedarf, etwa über den taufstein, das epitaph des bischofs 
Georg ( Jurij) slatkonia oder das verbrannte, aber in historischen fotografien und 
ansichten überlieferte chorgestühl, dessen bedeutung bisher nicht annähernd 
gewürdigt wurde.12

außer der st. stephanskirche berücksichtigt schedl auch deren engere um-
gebung, insbesondere den pfarrhof, den heiltumsstuhl, den friedhof und die 
maria magdalenakapelle, deren unterirdischer Gruftraum, die virgilkapelle, 1972 
beim bau der u-bahn zum vorschein kam. als kuriosum widmet sie sich sogar 

8 m. zyk an, der hochturm von st. stephan in Wien, phil. diss., 2 bände, Wien 1967; dieselbe, zur 
baugeschichte des hochturms von st. stephan in Wien. in: Wiener Jahrbuch für kunstgeschichte 
XXiii (1970), 28–65; dieselbe, der stephansdom (Wiener Geschichtsbücher 26/27), Wien – ham-
burg 1981. – zykan schrieb zeitgleich mit dem autor eine rezension des buches von barbara schedl 
in: mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende kunstforschung in Wien 71, nr. 1/2, 2019, 17–20.

9 r. kohn (hg.), der kaiser und sein Grabmal. neue forschungen zum hochgrab friedrichs iii. im 
Wiener stephansdom, Wien – köln – Weimar 2017. vgl. hingegen l. schultes, das Grabmal des 
kaisers – eine Odyssee, in: mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende kunstforschung in Wien 
71, nr.1/2, 2019, 1–16.

10 G. endrödi, eine sonderklassik für den stephansdom oder pluralismus der faltenstile bei meister 
mt“. in: J. fajt – s. Jaeger (hg.), das expressive in der kunst 1500–1550, berlin – münchen 
2018, 222–235. – derselbe, Objekte und historische überlieferungen in der auseinandersetzung der 
deutschen und italienischen baumeister in Wien im 17. Jahrhundert, in: a. tacke – b. u. münch 
– W. augustyn (hg.), material culture: präsenz und sichtbarkeit von künstlern, zünften und 
bruderschaften in der vormoderne, petersberg 2018, 300–320.

11 G brucher (hg.), Gotik (Geschichte der bildenden kunst in österreich, bd. 2), münchen – 
 london – new York 2000, 357, nr. 101 (lothar schultes); f. dahm, überlegungen zum „ersten“ 
 kenotaph rudolfs iv. im Wiener stephansdom. in: österreichische zeitschrift für kunst und 
denkmalpflege, liv (2000), heft 2/3, 331–347.

12 850 Jahre st. stephan. symbol und mitte in Wien, historisches museum der stadt Wien 1997, 158–
171, nr. 3.85f., s. 191, nr. 4.9 (a. fenzl, r. perger); a. rosenauer (hg.), spätmittelalter und 
renaissance (Geschichte der bildenden kunst in österreich, bd. 3), münchen – berlin –  london 
– new York 2003, 331f., nr. 110 f. und 363, nr. 154 (l. schultes). ein aufsatz von Grantley 
 mcdonald zum thema „Georg slatkonia und hofkapelle maximilians i.“ ist für den tagungsband 
„maximilian i. (1459–1519). person, brücke und umbrüche einer brückenzeit“ in vorbereitung.
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jenem hölzernen Gang, den kaiser friedrich iii. plante, um über die dächer der 
bürgerhäuser von der hofburg zum dom zu gelangen (ähnliche Gänge sind auch 
für andere residenzen überliefert, so für Wels und linz). 

das vielleicht wichtigste ergebnis des buches ist die rekonstruktion der 
einzelnen bauphasen von st. stephan. diese erfolgte in acht Grundrissplänen 
mit der situation um 1340, um 1360/70, um 1408/13, um 1417, um 1420/26, 
um 1430 und um 1490. Wahrscheinlich wäre es möglich gewesen, auch die ent-
sprechenden aufrisse zu zeichnen, was aber offenbar zu aufwändig und mit zu 
großen unsicherheiten verbunden war. sehr zu bedauern ist, dass die vielen 
beobachtungen nicht mit abbildungen illustriert werden konnten, durch die der 
text viel an anschaulichkeit gewonnen hätte. 

am schluss der erwähnten Wiener tagung von 2011 kürte peter kurmann 
nicht nur den südturm des „steffl“ zum schönsten der spätgotik, sondern deutete 
auch an, was alles in hinblick auf die erforschung von st. stephan noch aussteht. 
das buch von barbara schedl hat von diesen erwartungen vieles erfüllt. dass 
die autorin diesbezüglich weiterhin „am ball“ blieb, bestätigte das von ihr initi-
ierte symposium über die herzogswerkstatt im februar 2015, dessen ergebnisse 
in kürze publiziert werden. im mai 2019 soll das schriftquellenmaterial mit 
 finanzieller unterstützung des domkapitels verbunden mit den datenbanken der 
dombauhütte online gestellt werden – eine wesentliche Grundlage für die weitere 
forschung. darüber hinaus plant die autorin zu einzelnen ausstattungsobjekten 
wie Orgelfuß, kanzel, beleuchtung, lettner usw. auch einzelpublikationen in wis-
senschaftlichen fachzeitschriften. für die zukunft wäre allerdings eine umfang-
reiche, der bedeutung des doms adäquate publikation zu erhoffen, wie sie bisher 
einzig rupert feuchtmüller im Jahr 1978 vorgelegt hat.13 das große, fünfbändige 
buch über den dom von regensburg, mit dem das team um achim hubel und 
manfred schuller nach 25 Jahren intensiver forschung höchste maßstäbe gesetzt 
hat, gibt eine vision, was solch ein projekt auch für st. stephan leisten könnte.14 

 lothar  schultes

13 r. feuchtmüller, der Wiener stephansdom, Wien 1978.
14 a. hubel – m. schuller, der dom zu regensburg. vom bauen und Gestalten einer gotischen 

kathedrale, regensburg 1995. – dieselben, der dom zu regensburg, (die kunstdenkmäler von bay-
ern, 7,1–7,5), regensburg 2013–2018 (5 bände).
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reinhard folk, catalogus bibliothecae Observatorii cremifanensis. die stern-
wartebibliothek des stifts kremsmünster im 18. Jahrhundert (studien zur kul-
turgeschichte von Oberösterreich folge 46) Oberösterreichisches landes museum, 
linz 2018. 215 seiten, 35 farbige abb., gebunden. isbn 978-3-85474-337-8.

das buch besteht aus zwei teilen. im ersten teil (seite 6–74) wird zuerst 
das entstehen der an der sternwarte des stifts kremsmünsters eingerich-
teten bibliothek dargestellt. die dafür angegebenen 95 zitate zeugen von der 
Genauigkeit der arbeit des autors. anschließend wird eine einführung in die 
entwicklung der astronomie bis zum ende des 18. Jahrhunderts gegeben, dies in 
zusammenhang mit den in der sternwartebibliothek dafür enthaltenen Werken. 
den beginn bilden die von arabischen und griechischen astronomen erzielten 
ergebnisse (alfragani, sacrobosco, ptolemäus). darauf folgt die behandlung der 
in der astronomie erfolgten „revolution“ durch kopernikus, tycho de brahe, 
kepler, Galilei, riccioli und Guericke, um schließlich mit der entdeckung des 
Gravitationsgesetzes durch newton zur mathematischen „himmelsmechanik“ zu 
gelangen. Wie vom autor ausgeführt wird, konnte das newton´sche Weltsystem 
nicht alle fragen beantworten. es war weitere forschungsarbeit nötig, um schließ-
lich zu einem befriedigenden ergebnis zu kommen. als wichtiger forscher wird 
hier euler genannt. im netzwerk der damit befassten astronomen ist auch pater 
placidus fixlmillner, leiter der sternwarte kremsmünster, zu finden. seine astro-
nomischen berechnungen fanden internationale beachtung. 

der zweite teil des buches (seite 76–188) befasst sich mit dem eigentlichen 
zweck der erstellung eines kataloges zum bestand der sternwartebibliothek zum 
ende des 18. Jahrhunderts. Grundlage dafür war der bereits ab dem Jahre 1762 
von pater laurenz doberschiz aufgestellte katalog. dieser umfasst 605 wissen-
schaftliche Werke. der vom autor neu erarbeitete katalog enthält neben den 
mit äußerster Genauigkeit angegebenen bibliographischen angaben auch biblio-
phile hinweise auf andere kataloge, in denen das jeweilige Werk behandelt wird. 
zusätzlich werden mit kurztexten noch die verfasser beschrieben und teilweise 
wird auch auf das jeweilige Werk eingegangen. insgesamt ist zu sagen, dass dem 
autor mit diesem sorgfältig verfassten buch ein sehr interessantes Werk gelungen 
ist, das sicher viele leser finden wird. mit dem begleitmaterial zum eigentlichen 
katalog, wie dieses der erste teil darstellt, erleben die im sternwartekatalog des 
stifts kremsmünster angeführten bücher eine einbettung in die Geschichte der 
astronomie und können damit in ihrem kulturellen Wert richtig eingeschätzt 
werden. das buch zeigt damit aber auch, dass in dem betrachteten zeitraum die 
sternwarte des stifts kremsmünster stets versucht hat, aktuelle Werke zum stand 
der astronomischen forschung in ihrem bestand zu haben. ich freue mich, dass 



448  Rezensionen 

dieses buch meines kollegen prof. dr. reinhard folk in dieser ansprechenden 
und gediegenen form vom Oberösterreichischen landesmuseum herausgegeben 
wurde.

 franz pichler

markus schubert, politischer katholizismus in passau von 1864 bis 1964. eine 
historische langzeit- und strukturananalyse (veröffentlichungen des instituts 
für kulturraumforschung Ostbaierns und der nachbarregionen der universität 
passau band 72), passau : dietmar klinger verlag, 2017. Xii, 511 seiten, broschiert, 
illustrationen, karte. isbn 978-3-86328-157-1.

die stadt passau und ihr umfeld, wo die katholische lebenswelt vorherrschte, 
sich aber seit mitte des 19. Jahrhunderts sowohl konservativ-katholische wie 
 liberale milieustrukturen herausbildeten, ist der untersuchungsraum der arbeit 
von markus schubert. methodische Grundlage bildet das milieukonzept, das den 
soziologischen begriff „milieu“ von dem der „lebenswelt“ unterscheidet. das be-
forschte Jahrhundert ergibt sich aus dem Jahr des ersten protests gegen den in passau 
bis dahin dominierenden städtischen liberalismus (1864) und biographischen 
zäsuren wichtiger protagonisten (1964). schubert weist nach, dass passau hinsicht-
lich der entwicklung des politischen katholizismus in bayern und im reich einen 
sonderfall innerhalb der katholischen regionen darstellt. das katholische milieu 
in passau ist während der zeit des kulturkampfes entstanden, überdauerte krieg, 
zusammenbruch und nachkriegszeit und wirkte bis weit in die 1950er Jahre hi-
nein. zum einen verortet der autor ab der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts klar 
über die traditionale katholische lebenswelt ohne milieubildung hinausgehende 
katholische milieustrukturen und milieubildungsprozesse im bistum passau. 
zum anderen untersucht er merkmale, faktoren des inneren zusammenhalts und 
kontinuitäten dieses milieus. der sich gegen ende des 19. Jahrhunderts organi-
sierende politische katholizismus in passau stützte sich nach seinem befund auf 
die bereiche schule, vereine und presse, denen eigene kapitel gewidmet sind, die 
auskunft über die dichte des institutionellen Gerüsts des milieukatholizismus 
geben.

vereinswesen und presse waren es nach schuberts analyse im Wesentlichen auch, 
die ab den 1860er Jahren in drei großen formierungs- und mobilisierungsschüben 
das katholische milieu zu seiner größten entwicklungsstufe in der zeit während 
des ersten Weltkrieges führten. allerdings könne man in den Jahren zwischen 
1864 und 1875 von keinem senkrechtstart sprechen. standen doch nicht nur die 
liberalen, sondern auch der passauer bischof selbst gegen ein von laien geführtes 
antiliberales vereinswesen (passauer besonderheit). bemerkenswert aus ober-
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österreichischer sicht ist auch, dass der politische katholizismus in passau in den 
1890er Jahren wichtige anstöße aus der nachbardiözese linz erhalten habe. die 
katholischen vereine (etwa der 1890 gegründete katholische männerverein oder 
der volksverein ab 1907) waren die wirksamsten Waffen gegen sozialdemokratie 
und liberale vorherrschaft bei Gemeindewahlen (bis 1914). bis zum ende 
des ersten Weltkrieges herrschte im katholischen milieu passaus eine starke 
identifikation mit dem reich, danach setzte sich teilweise eine jüngere Generation 
von „vernunftrepublikanern“ durch. der politische katholizismus (bayerische 
volkspartei) nahm auch in der zeit der Weimarer republik eine vorrangstellung 
in passau ein. klerus und bischof agitierten kräftig mit gegen die politische linke. 
in den frühen 1930er Jahren mussten jedoch nicht zuletzt durch das erstarken 
der nsdap tiefe einbrüche in die kernwählerschaft hingenommen werden. die 
auseinandersetzung des politischen katholizismus mit dem nationalsozialismus 
wurde getrennt und nicht gemeinsam mit der sozialdemokratie durchgeführt. 
nach der „machtergreifung“ zerschlugen die nationalsozialisten zwar einen 
Großteil der katholischen milieustrukturen (bvp, katholisches vereins- und 
schulwesen), doch gibt es auch – besonders im widerständigen verhalten – 
belege für die beharrungskraft des milieus. abgesehen davon weist der autor 
aber auch auf schnittmengen und affinitäten zwischen katholischem milieu 
und nationalsozialismus hin: antibolschewismus, nationalismus. für diesen 
zeitraum wurde in akribischer Quellenanalyse besonders die haltung führender 
mandatsträger des politischen katholizismus gegenüber dem regime herausgear-
beitet. nach 1945 kam es (bis mitte der 1960er Jahre) zu einer revitalisierung und 
reaktivierung des katholischen milieus, zunächst ausgehend von jenen milieu-
teilen, die dem nationalsozialismus eher widerstanden hatten. als mittel für den 
milieuzusammenhalt fungierte der kampf um die konfessionsschule. es kam in 
dieser phase aber auch zum verlust bzw. zur veränderung von organisatorischen 
strukturen, sodass schubert für die zeit nach 1945 einerseits traditionsabbrüche 
(keine katholischen männervereine und keine katholische presse mehr) nachweist, 
andererseits aber auch personelle kontinuitäten, die insbesondere der integration 
des politischen katholizismus in die csu vorschub leisteten.

 Josef  Goldberger
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