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MARGINALIEN ZUM OSTERREICH-BUCH Im Wissen der Welt um Osteireich klaflt cine Liicke. Vielleicht 

ist es iinsere Schuld. Eine andere Liicke besteht in der Literatur 

iiber Osterreich. Beeilen wir uns zu versuchen> beide zu schliefien. 

Znm Unterschied von anderen Biichem wartet das Osterreich- 

Buch nicht» bis du ihm durch Zufall begegnest. Es kommt vielmehr 

zu dir> es kommt dir entgegen in Wort und Bild — und noch auf 

manche andere Weise. 

Leme Osterreich kennen^ es ist ein schbner Teil der Welt. 

Leme Osterreich in deinem Wesen finden> es ist ein guter Teil 

von dir. 

Negatives Signalement Oder was das Osterreich-Buch nicht sein 

will: Weder Baedeker noch Lexikon, wcder Heimatkunde noch 

Kunstgeschichte, weder Festschrift noch Almanach^ liberhaupt kein 

weder — noch. Sondem: Nehmt alles nur in allem> es ist ein Buch. 

Achtung vor Verwechslung: Die Kunstdrucke sind als Tafeln 

bezeichnet^ die anderen Bilder sind meistens Illustration. Diese 

aber ist modem; das Osterreich-Buch ist namlich vorwiegend fiir 

die Zeitgenossen geschrieben. 

Osterreich besteht aus neun verschiedenen Bundesl^dem. Man 

findet deshalb den Landerteil in Form von neun auch sehr ver¬ 

schiedenen Monographien dargestellt. Das Nebeneinander heterogener 

Kapitel ist dem Lcben und der Vielfalt des Landes enrnommen. 

Leider ist ein Buch keine Bibliothek. 

Wer es dem Osterreich-Buch nicht verzeihen kbnnen soUte, daB 

es auf staatliche Initiative zuriickgeht, der nehme es bitte wenigstens — 

ein Veilchen macht zwar nicht den Mai^ aber immerhin — als einen 

Beitrag zur Verwaltungsreform. 
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Dem Osterreich-Buch haben das Kunsthistorische und das Natur- 

historische Museum> die Stadtischen Sammlimgen in Wien, das 

Hau8>, Hof- und Staatsarchiv sowie besonders die Osterreichische 

Nationalbibliothek mit ihren verschiedenen Abteilungen, vor allem 

dem Bildarchiv, in iiberaus dankenswerter Weise ihre wertvoUe 

Unterstiitzung zuteil werden Lassen. 

Einen hervorragenden Anteil am Erscheinen des Osterreich-Buches 

hat die Osterreichische Staatsdnickerei in Leitung, Bctrieb imd 

Verlag, die der schwierigen Herstellung des Werkes grdfites Entgegcn- 

kommen und vollstes Verstandnis erwiesen haben. In besonderer 

Weise verdient das graphische Personal lobende Erwahnimg, das mit 

Eifer und Hingabe einen ncucrlichen Bewcis fiir sein hervorragendes 

technisches K^innen wie fiir seine einsatzbereite Arbeitsffeude 

geliefert hat. 
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ER. OSTER.B.BICH AUF DEM 
WELTGLOBUS S UCH T'MU SS D Elsf 

R.UNDEN ER.DDAL1 LANCSAM 
UMSEINE SCHIBFE ACHSE DR.EHtN^ 
SONSTKONNTE ER das AUSTRIA DES 
XX-DAH R- 
HUNDERTS 
LEICHTH IN 
UBER- 
SEHEN- 

yMus 
mm IViiUftdor/ 

ca, 15.000 V, Chr. 

WO LIEOT 
DAS VI E L- 

O ENAM NTE 
OSTERREICH 
0 B E RH AU PTJ 

WELCH ES ISTSEIN PLATZ IN RAU M 
UND ZEIT^INGESCHICHTE UNO KULTUR? 
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H atte Herakles, als er auszog, xxm 

pfluckcn> den Riesen Atlas> der das^ 

trug3 gefragt, ob das Gewicht Gsterreichs^ 

erscheine, so hatte ^^^verwundeit i 

Oder er hfine geant^WAk. Ostef 

nicht ganz unrecht gehabt. 

der Gbttersohn, einander die Welt mit 

nicht grO0er, als die R&nder des mittei 

jener Teil der Erde, wo Csterrcich liegtj 

sie dorthin Ziigc veranstaltet, doit grastei^ 

goldenes VTiefi war dort zu crobem und Kri 

cine dreizehnte Aufgabe zur Erlangung j 

Ungeheure Wilder zu roden, einen ric 

Adem zu einem einzigen Strom zu vereinigenl 

n Apfel der Hesperiden zu 

;ewblbe auf seinen Schultern 

;en besonders driickend 

? Damit hatte er 

^tlas und Herakles, 

:en, da war jene 

sie Bzcichneten. Denn 

kannt. Nie hitten 

T des Sonncngottes, kein 

hatte Herakles hOchstens 

^chkeic stellen kbnnen: 

nen Flufi aus viclen 

Steppen zu durch- 

schreiten. 

Deshalb war jener Teil der Erde, nordOstlich hinter dem Olymp gelegen, den 

Griechen lange Zeit das vermutete Reich der Toten. Bin Geheimnis. Undurch- 

dringliches £>unkel« Mysterium von Geburt und Tod im magischen Nebel von 

Schbpfiing und Mythe. 
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776 V. Ckr. trttt 
gritchisch* 0(ym-. 

piad* 

753 V. Ckr. Griitt’ 
dung Roms 

594 V. Ckr. Sohn 
in Athtn 

Das Geheimnis alien Entstehens, aller SchOpfiing liegt 

iiber der Landschaft des mdchtigen Stromes, der aus 

der Mine Europas nach dem Osten zieht, gleichlaufend 

mil der hochgetUrmten Kette schneebedeckter Alpengipfel. 

Aus der heutigen fundbelegten historischen Distanz be- 

trachtet — ein Auf und Ab von Vblkcm, ein Sichmischen und 

Paaren, Befruchten und Vermehren. Biologische Zuchtwahl 

von Stammen undRassen auf ihrer jahrhundertelangenWanderung. 

Gctricben von unklaren Machten — SturmButen^ Hungers- 

not, Durre im Riicken — schwankend zwischen Nomadenzelt, 

Pfahlbau und Strohhune, langsam gewdhnt an Keltenwillle, 

rbmisch-steinemen Limes und hunnische Holzburgen, ziehen 

iiber jenen Tcil Europas, der spater Osterreich wird, die ver- iioo v. Ckr. Hall- 

schiedensten Vblkerschaften hinweg: Urstamme, Illyrier, Kelten, ‘fitter Periods 

Zimbem, Teutonen, Markomannen, Vandalen, Alemannen, 

Hunnen, Goten, Awaren, Slaven, Magyaren. Dazu vielleicht 

noch ungezahlte Scharen ohne Namen. 

AUe, alle durchfluten sie das Land an dem Strom und vor den 
.. . ^ . . ,. ^ . .... Kelunzug dutch 
Alpen als Briickc der Vblkerwandenmg, betreten es gleich einer Europa 

unerkannten Drehscheibe eigener Geschichte in einem grbfieren 

unerforschlichen Schicksal. 

Bcdurfnisnahcr, lebenspraktischcr, werktaglicher Handel: 

Wachs, Honig, Kienfackeln, Kase gegen Werkzcug, Gewand- 

nadeln, Streitaxte, Umen. Zwei StraBcn durchziehen das Land. 

Auf der einen, dem Strom, der Donau, rudert der scheue . 

eingeborene Bcwohner des Landes seinen Kahn veil des Salz- 

gesteins nach Osten, Auf der 

anderen, der Bemsteinstrafie, 

wandert das goldgelb durch- 

scheinende Gcschmcid von 

den Kiisten Jiitlands, von 

den unberuhrt muschelweifien 

Ufem der Ostscc durch Bbh- 

men, am Rand der Alpen 

vorbei, zu den warmen Meeren 

des Sitdens herab, begehrter 

Schmuckstoif in Rom und 

Alexaiidria. 

3500^2000 
V. Ckr. Steinzeitf 

indogertnamseke 
Stdtnnu 

2000^1000 
V. Ckr. Ilfyrier 

1700 V. Ckr. 
Bronzezeit 
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Ostlich von Wien, in Carnuntum, zentriert sich die weithin- 

reichende Windrose von Handel und Vcrkehr. Das zivilisatorische 

Genie der Rdmer erfafite augenblicks die Bedeutung des Alpen- 

donauraumes. Bald findet mandenKonsul infreier Verhandlung-mit 

den Keltenhauptlingen, um die Erzlager in Oberkrain auszubeuten. 

399 V. CAr. Dem rdmischen Bergindustriellen folgt der oberitalische ^ 
Tod dts Sokratos ^ ^ Tint-Zott 

Handler mit Fuhrcn berauschenden Weines iiber die Alpen. 

Die Zivilisadon und die neuen Ideen vom gcnuflreichcn Leben j^q ^ 

146 V. Ckr. folgen ihm nach. Epikur wird gelehrt, das ist Lust als Lebens- keltischer 

zweck. Nicht lange darauf grabt man in den Tauem und im 

Gasteinertai nach Gold fiir Rom. 

Um jene Zeit, da die Alpenkelten den rbmischcn Kolonistcn 

hOrig werden und sich die ersten Legionen der Donau zu bcwegcn, 

treten aus dem Dunkel der Walder jenseits der Elbe unbekannte 

Volksstamme, die das Reich dcr Bojer in Bbhmen uberrcnncn 

Mmiichgr Rtitnoagon, Maria Saai 
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und nach Siidosten vorstofien: Die Zimbern, dann die Teutonen, 
Riesen mic blondem Haar und blauen Augen, begleitet von hoch> gescMagen 

gewachsenen Frauen. 
Als die Sturzflut aus dem Norden zuriickgeschlagen war, sind 

/VfflrtVa die Alpcntaler fiir die rdmische Expansion frci geworden. Auf 
Zimhem ncuerbauten prachtigen Heer- und Poststraficn ziehen die Lcgionen 

an den Limes zum Donaustrom. 

Tabula Peutingerianat Romische Strafienkart* 

Hinter dcr schiitzcndcn Grenze dcs Reiches war der rCimische 
Soldat zugleich Vcrteidiger eines Imperiums wie Pionier einer 
hochentwickelten Zivilisation. Weizen und Wein, Kirsche und 
Pfirsich wurden damals an der Donau heimisch. 

Dem Legioniir auf dem Fu6e folgten Zivilverwaltung, 
r6misches BUrgerrecht, Baumeister und Steuerbeamtc. Entlang 

dem Strome wird ein Netz von Befestigungen und Kastellen 
crrichtet, das von Regensburg und Passau iibcr Linz, Enns, 
Mautem bis ins Alpcnvorland reicht, im Westcn sich gegen 

den Rhein zu schliefit und nach Siidosten raumgrcifend weiter* 
w&chst. 

7 



Krtmsmumter^ TastHohtlch (Ausscknitt) 

12’^9 V. Chr. 

9 nach Chr. 
Scklacht im Ttuto^ 

burger Wald 

64 Nero, Brand 
von Rom 

70 Zentdrwtg 
Jerusalemi 

A Is um die Zeitenwende Tiberius die rOmische Herr- 
schafc iiber die Ufer des Donausuomes gegen Norden 
sichera wollte, wurde dcr Knotcn- und Schliitsel- 

punkt Caraunuun zur Festung ausgebaut, gleichzeitig zum Sitz 
des Statthalters der Provinz Pannonien erkl&rt, die das Gebict 
vom Wienerwald bis in den Raum des heutigen Budapest 
umfafite. Ncben dem Festungsbezirk wuchs die Zivilstadt aus 
dem Boden, zunichst von Hiindlem und Kaufleuten besiedclt, 
bald iedoch von komfortablen Palais und reliefverzierten Heilig- 
tUmem geschmiickt^ 

Eigenaitige Spiegelung des rdmischen Weltreiches an der 
Donau: syrische Gamison, wiihrend der Belagerung Jerusalems 
vortichtthalber nach Camuntum verlcgt; Mythrasdienst, Tempel 
des Jupiter Dolichenus, Sitz und Hafen der Donauflotille, Amphi¬ 
theater fUr 8000 Personen und autgebaute Badethermen, in dem 

Geburt Chritti 

19 nach Chr, 
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115 ChrisUHvtr- 
folgyng unur 

Traion 

300 Ckriit€ftv*r~ 
folgung unttr Dio- 

kletian 

feuchten Klima der nordischen Walder den ROmern doppelt 
willkommen. Tage des Glanzes unter Statthaltern und einem 
philosophischen Kaiser. 

Mil dem Tode Marc Aurels senken sich die Schatten des Ver- 
falles iiber das weite rdmische Reich. Indessen steigt, geboren 
in seinen dstlichen Provinzen> ein neues Licht aus Katakomben 
zum Tage auf. Sanftmiitige Manner ziehen dnrch die Lande 
und berichten von wunderbaren Dingen: Von Gott, der Uber- 
windung des Todes und der Gleichheit aller Menschen. Von den 
KUsten des Schwarzen Meeres bis zur femen Insel Britannien 

wird die Lehre dcr Liebe verkUndet. Der Anbruch eines neuen 
Reiches, das nicht von dieser Welt, das anders als das rbmische 
Reich der Pr§torianer und Caesaren sei, stiinde bevor. Ein neues Reich! Suchten auch die VOlker Europas ein 

solches? Urpk)tzlich brechen grofie Vblkerschaften aus 
ihren Wohnsitzen auf, fonniercn sich zu Wanderziigen 
und ziehen quer durch den ganzen Kontinent. Aus dem 

Norden und dem Osten kommen sie, ungerufen, unvermutet. 
Von der Kiiste der Ostscc, von Holstein und Jutland, aus den 
weiten Ebenen der Weichsel, aus den nordrussischen Land- 
strccken. Hinter ihnen, aus mongolischen Ebenen, die Huxmen. 

Die ungehemmte, uneindammbare Flut der Vblkerwanderung 
ergieBt sich iiber Osterreich. Allem zum Trotz, zah und fest, 
haftet das keltoromanische Bauernvolk am Boden des Donau- 
landes, von den Mauem der Kastelle bald nicht mehr beschiitzt. 
Vandalen, Westgoten, Hunnen ziehen aus dem Osten heran. 
Am Hofc Attilas an der Theifi mischcn sich hunnische Haupt- 
linge und als Geisel gehaltene germanische und slawische Kbnigs- 
kinder mit den asiatischen Weibem. Slawen, Germanen, Skythcn 
und Sarmaten, Burgunder, Franken, Thuringer und Goten, 
Keltoromanen und Vandalen, aile, alle treten sie drbhnenden 
Schrittes in das ztim Dulden verurteilte Land an der Donau, 
zentrierter Schnittpunkt ihrer Wanderung, von Anfang her 
Briicke zwischen den vier Himmelsrichtungen. 

Schweigend nunmt der dunkle Boden des Landes Klage wie 
Trauer, Hof&ung wie Entsetzen, in sich auf, trinken seine 
weiten W&lder die Not der Menschen in sich ein, die Harte 
und Grcuel jener Zcit — in Ohnmacht verurteilte Landschaft 

des Leides. 

160 Marc Aurel 
itirbt zu Vindobona 

300-—400 dot 
Christentum an der 

Donau 

375 Btginn der 
Volkertoanderung 
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In ktltischer Zeit entstand auj einsr Terrasse^ deren Steil- 

hang im Nordosun geg*n den damaligen Hauptarm der 

Donau, den heutigen Donaukanal, abfdllt und der iiber 

dem Salxgriet bet der Kirche Maria am Gestade noch 

deutiich erkennbar istt das ahe Vindobonat dessen Geldnde^ 

XHtrteiU das romische Standlager unter Glauditu ausnutetc^ 

das auch den Namen ubernahm. Im Nordwesten soar das 

Lager begrenxt dterch den tiefen Einschnilt des Ottakringer-^ 

baches, den heutigen ,,Tiifen Graben**. Und auch tm 

Osten, im Zuge der Rosenturmstrafie, verli^ ein Rimt^ 

sal, das beim Stock im Eisen nach Sudtvesten abbog und 

dart als naturlicher Einschnitt, als ,,Grtiben^*, den Schutz 

gegen Westen bildete. Die Mauem die noch um die Mitte 

des 13. Jahrkunderts xu sehen waren, bildeten ein Rechteck 

mit abgestumpften Echen ustd waren mit Tiirmen besetxt, 

deren einer beim alien Freisingerhof an der Stelle des 

Grabencafis noch lange erhalten bHeb. Inrurhalb des 

Lagers durchxog die Hauputrafie, die via principalis, 

die Siedlung in der Richtttng des Uchtenstegs und der 

Wipplingerstrafie. Aufierhalb der Lagermassem war die 

Zivilstadt, eine H&uftatg von Verkatsfsbuden, in der 

Ricktung der nach Suden fuhrenden Heeresstrafie. 
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BfftsdiJktintrkkh- 
stsrs Mont* Casn'no 

Inzwischen hat sich in den Arenen des rdmischen 

Reiches das gemarterte Christentum zur Staats- 

religion hindurchgeduldet. Die Katakomben 

wurden ans befireiende Licht gehoben. Priester 

dringen uber die Grenzen und Pisse in die Alpen 

yor, erste Eremitagen, Kldster werden gegriindet. 

iihrend der HerulerfUrst Odoaker sich zum 

ton Rom erhebt, bekehrt an der Donau der heilige 

die Bevblkerung zum Christusglauben. 

Camuntum noch im Jahrc 307 die Zusammenkunft der 

476 End* d*s w*st- Kaiser glanzvoll erlebt — Diokletian, Galerius, Maximinian 

rSmUehtn Reich** und Lidnius — SO verlOscht kaum hundert Jahre spiiter sein 

529 Grundung des Name im Sturm dcr VOlkerwanderung. 

Vindobona hingegen wird 493 in der Geschichte der Goten 

als der bedeutendste Qrt im Westen Pannoniens — Vindomina — 
S30 S04 P^pst 

Gregor der Grofie gcnannt. Dann allerdings hndet Wien erst um 881 in den Kampfen 

zwischen Franken und Magyaren Erwfthnung. 

Gegen die folgende slawisch-awarische Expansion, in halb- 

kreisfbrmiger Offensive liber Bbhmen, Ungam und die Gebiete 

der Adria nach Westen getragen, konsolidiert sich im sUddeutschen 

Raum w&hrend des sechsten Jahrhunderts der Stamm der Baju- 

varen. Christianisierung imd Germanisierung schreiten — lang- 

sam imd zah — gegen den Osten vor, bis sich schliefilich unter 

Karl dem GroBen die Griindung des firankischen Reiches voll- 

zieht, das die Sicherung des Donauraumes in jahrzehntelangen 

blutigen K^pfen gegen Awaren und Magyaren iibemimmt. 

Ausgestattet mit dem Auftrag ihres Oberen, Kaiser oder Bischof, 

im iibrigen auf ihren eigenen Glauben und Mut gestellt, ziehen Her- 

zOge und Mannen, Abte und Klosterbriider in die fruchtbare Wildnis 

der weiten Landereien gegen Sonnenaufgang zu; roden, griinden, 

kampfen, kolonisieren, begrlinden Orte, Stifte, ruhmreiche Namen, 

488 Ahaug der 
rdmischen 

Besataungen aut 
Otterreich 

568 Awaren an 
der Donau 

700 St. Ruprecht 
in Salaburg 

739 Bonifatius 
griindet das Bistum 

Salaburg 

816 Salaburg rr- 
hdlt Gerichts- 

barkeit 

955 Magyaren am 
Lechfeld geschlagen. 
End* der Votker- 

wanderung 
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Unter der Herrschaft der Ottonen erfolgt die grofie 

Wende der europaischen Geschichte. Aus den Hinden 

des Papstes empfing 962 Otto der GroiBc die rOmische 

Kaiserkrone. In enger Verbindung von Kirche und Thron war 

das Heilige Rbmische Reich entstanden, das erst 1806, zu 

Zeiten Napoleons, aufgelOst wurde. 

Fortan war der deutschc Kaiser Schiitzer und Schirmherr 

der Christenheit. 

Aber schon Ottos des Grofien Sohn, Otto II., hatte im Innern 

des Rcich^ Ktoipfe um dessen Bestand zu fuhren. Bei der Nicder- 

werfung des Bayemaufstandes war der Graf Luitpold von Baben- 

berg dem Kaiser eine treue Sttitze gewesen. Zum Dank wird 976 

er — historisches Jahr fur Osterreich — mit der Reichsmark im 

Often belehnt. 

Haut Baben^ 
in Ostfrreich 
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DIE 
WANDERNDE 

RESIDENZ 



K\ 
1 

)||. twas vom Schickaal der Nibelun- 

11 ^ gen scheint dcm Gcschlechtc der 
JULfli Babenberger anzuhaften. Die 
Donau entlang — naturgewoUtes GefMUe 

— zogen sie gegen Osten. Wo die wald> 

bewachsenen, bald burgbeherrschten 
Ufer des Stromes sich aneinander- 

driingen, begann die Herrschaft des 

Grafenhauses. Wo das Gebirgc sich in 
der weiten ungarischen Ebene verliert, Ibschte ihr 
Ges^echt mit einem streitbaren, kinderlosen 

Ber^Bechelaren warf der eindugige Kanzler der 
burgundischen Fiirsten, Hagen von Tronje, den 

Feldkaplan ob einer bbsen Prophezeiung in den 
miichtigen Strom. Ob Luitpold, der erste Baben¬ 

berger, in POchlam residiert hat, wer kann das )sagen? Sein Sohn Heinrich wird bereits 

vcrburgt als GrUnder des Stiftes Melk 
genannt. Dessen Bnider Adalbert ist ein 

k weiteres Stiick die Donau abwiirts gewan- 

A dert, zu Tulin, unterhalb der Wachau, 

halt er Hof. 
Adalberts Urenkel, Leopold der Heilige, 

erbaut seiner Gattin Agnes, des franki- 

W schen Kaisers Heinrich IV. Tochter, das 
^ weit nach Osten hin blickende SchloB 

auf dem Leopoldsbcrge. Wenige Jahre 

spater verlegt Heinrich II. die Residenz 
endgtUtig in die Mauem von Wien. 

Ein kluges Gcschlecht, die Baben¬ 

berger! Hauhggenug in den gefahrlichcn 



Tafel I 

Erhard Altdorfer, Hciliger Leopold bei Auffindung des Schleiersj 

Klostcrneuburg, Museum 



Tafel II 

Emaiitafel, Meister von Verdun um 1181, Stifi Klostemcuburg 



Streit von Kaiser und Papst mit einbezogen, auf dem Qui vive gegen Bohmen und 

Magyaren, Kreuzfahrer ins Heilige Land^ bauen sic zah und zielbewufit an der 

Herrschaft in ihren Ldndcm. 

aid entvdckelt sich in Osterreich ein reges Handworks^ und Handels- 

leben. In der Donau und im Inn wird Gold gewaschen, dcr Bergbau 

blUht auf, Silber wird zutage gefOrdert, Salz die Donau abwarts ver- 

frachtet. Stadtenamen werden bekannt, Enns, Krems, Graz und Juden- 

burg. Auf den Stra0en rollen die voUbeladenen Handelswagen nach den ver- 

schiedenen Himmelsrichtungen. In den Umschlagpliitzen, besonders in Wien, 

entstehen Handelszentren, die den Umlauf des Geldes — und seinen Verleih — 

begiinstigen. Marktgelder und Zollvorschriften, Briicken-, Stromgebiihren und 

Mauten fur den Transitverkehr weisen auf den steigenden Donauhandel bin. 

Wien, als Kampfplatz zwischen Deutschen und Ungam 881 zum ersten Male, 

dann wieder 1030 genannt, kam, nachdem Heinrich Jasomirgott seine herzogliche 

Hofhaltung in Wien „Ani HoP* aufgeschlagen hatte, als politischer und wirtschaft- 

licher Mittelpunkt zu rascher Bliite. 1137 bereits als befestigte Stadt genannt, 

uberfliigelte sie als Markt- und Handelsplatz Krems und Enns und emphng als 
letztgelegener deutscher Stapel- und Niederlagsplatz an der Donau durch die 

Kreuzziige eine aufierordentliche Belebung. Unter Heinrich II. entsteht im Anschlufi 

an die auOerhalb dcr Mauem gelegene Stephanskirche ein neues Stadtviertel, in 

dem auch die Niederlassungen auswartiger Kaufleute bestanden haben mochten. 

Unter Leopold III., des Heiligen, Rcgierung entstehen die Stifte Klostcraeuburg 

und Heiligenkreuz. Als Landespatron von NiederOsterreich ist er hier und in Wien 

bis zum heutigen Tage volkstumlich. 
Heinrich Jasomirgott bedeutct einen Markstein in der Osterreichischen Gcschichtc. 

Unter seiner Rcgierung wird Osterreich 1156 zum Hcrzogtum erhoben, in mann- 

lichcr und weiblicher Linie crbbcrechtigt und erh&lt seine 

eigene Gerjichtsbarkeit. Von kaiserlichen Hoftagen sind die 

Babenberger fortan ebenso dispensiert wie von entlegener 

Heerfolge. 

Dieser, dem Kaiser Friedrich Barbarossa unter Ver- 

zicht auf den Bayemhut abgetrotzte Freiheitsbricf, das 

Privilegium minus, gab Osterreich innerhalb des ROmisch- 

Deutschen Reichsverbandes eine besonders bevorrechtete 

Stellung, die zur Begriindung einer eigenstaatlichen Existenz Herxogthtu 

fiihrte. 

Leopold, mit dem Beinamen der Tugendhafte, konnte seinen Groll gegen den 

englischen KOnig Richard LOwenherz niemals verwinden, der ihn bei der 

Erstilrmung der Festung Akkon im Heiligen Lande in Ehre und Ansehen tief 

beleidtgt hatte. Auf der Hcimrcise begrilfen, wkhlte dcr EngUinder — nach eincm 

1095 bis 1136 

1141 bis 1177 

1177 his 1194 
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SchitTbruch in der Adria — als Kaufmann ver- 

kieidet die Route iiber Osterreich. Das gercicht 

ihm in Wien, wo crerkannt wird,2um Verhangnis. 

Seine Gefangenschaft auf Burg Diirnstein und 

seine Entdeckung dutch den geucuen Blondel 

sind liedbesungen. 

Aus dem Ebsegeld fiir den englischen Kbnig 

werden Grenzbefestigungen gegen den Osten 

gebaut, Hainburg, Wiener Neustadt, Bruck an 

der Leitha. Der tugendhafte, aber nachtragerische 

Babcnbcrger wird vom Papst mit dem Bann- 

strahl belegt imd stirbt in schweren Gewissens- 

qualen. 

Leopold der Glorrcichc, gleich Heinrich 

Jasomirgott mit eincr byzantinischen Prinzessin 

verheiratet, ist ein Phantast. Er zieht ins Heilige 

Land, um Jerusalem fiir die Christenheit zu er- 

obern. Als dies mifilingt, wendet er sich nach Agypten, wo ihn vor Damiate 

neuerlich das Kriegsgliick verlaBt. 

In seinem Erblande war er ein Freund der Baucm und der Stadte. Wien erhalt 

unter seiner Regierung nicht nur das Stadtrecht, sondern erfahrt cine groBziigige 

Erweiterung auf das fast Neunfachc seines bisherigen Ausmafies. Den Mittel- 

punkt des ringfbrmig umschlossenen Stadtgebietes bildete die Stephanakirche, 

in ihrer romanischen Urform bereits eine der grbfiten Basiliken. Innerhalb der 

machtigen Ringmauer mit ihren neunzehn Tiirmen und sechs Stadttoren erhoben 

sich schon zu Zeiten der Babenberger einundzwanzig Kitchen und Kapellen. Die 

Hauser waren vielstbckig erbaut und besaflen mehrere Kellergeschossc. 

Es war nicht pur ein Wort der Politik, das Osterreich unter den Babcnbergem 

der Welt zu sagen hatte. Fernab von der am Rhein zentralisicrten Rcichsgewalt 

bildeten die Babenberger eine Landeshoheit aus, gestiitzt auf die Loyalitat cines 

lebensfreudigen Biirgertums und eines wohlhabcndcn Bauernstandes; zuweilen 

zwar von aufstandischen Adeligen bcdrohi, niemals aber von diesen iiber- 

wunden. 

Ober das Land verstreut erhoben sich stattlichc Klrtster: Kremsmiinster, 

St. Florian, Melk, Gottweig, Klosterneuburg, Heiligenkreuz, Seitenstetten, Zwettl 

und Lilienfeld. Vor allem aber wuchs der Wohlstand in Wien. Um die Wende 

des zwblflcn jahrhunderts war es nach Kbln zur bedeutendsten deutschen Stadt 

emporgcriickt. Das Stadtrecht entrollt in seinen Artikeln ein lebendiges Bild des 

Wiener Gewerbefleifies und des bliihenden Handels. In den ,,Hausgcnosscn“ der 

Miinze und den ,,Laubenhcrren*‘ des Tuchhandcls erwuchs ein wohlhabendes 
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Burgerpatriziat. Dber den Bestand des Babenberger-Hauses hinaus schien der 

von 1237 her wiederhoit reichsunmittelbar erklarten Stadt eine stolze Zukunfc als 

freie Reichsstadt bevorzustehen. 

n Wien lafit das Nibelungenlied Etzel und Kriemhild Hochzeit halten. 

Der 4,wonnigliche Hof** zu Wien, der ,,Artushor‘ an der Donau lockt die 

fahrenden Ritter. ,,Wie die Bienen zum Korbe, so eilen freudlose \^enschen 

zu den tugendhaften Fiirsten des Hauses Babenberg, um dort ihres Kum- 

mers ledig zu wcrden.“ 

In den Tagen des heiligen Leopold schrieb die Klausnerin Ava in Gbttweig als 

erste ihre deutschen Verse, ein Menschenalter spater erhoben sich cin Heinrich 

vom Stifte Reichersbcrg, ein Heinrich von Melk, und ddr oberOsterreichische 

Kiimberger bildete als erster Minnesanger Volksweiscn zum Kunstgesang lun. 

Am Hofe Leopolds V. durchbrachen Reinmar dcr Alte, Hofdichter des Herzogs, 

und sein Schuler Walther von der Vogelweide die engen Schranken der modischen 

Liebcsdichtung und schufen eincn iibcrquellenden Reichtum an Reimkunst und 

Strophenform. 

Zweiundzwanzig Jahre lebte Walther, der nach seinen eigenenWorten zu Osterreich 

,,sagen und singen“ gelemt hatte, am Hofe in Wien. Manche seiner Spriiche — 

die politischen voran — ziindeten wie Volksversammlungsreden, das einfache 

Wort steigerte cin wuchtiger Rhythmus zum grofien Pathos, die unmittclbare Aixrede 

war voU der dramatischen Wirkung. Uber allem sieht die fcine, zartinnigliche 

Kontur seiner Liebes- und Minnclieder. 

In Osterreich war es auch, wo das bewegcnde Geschehen der Vblkerwandenmg, 

aus untcrbewufiter Volkserinnerung schOpferisch zur Dichtung geformt, in der 

SchluBfassung von Nibelungen- und Gudrunlied seine einmalige Gestaltung fand. 

Mit Walther von der 

Vogclwcide endete die 

Glanzzeit der hOfischen 

Dichtung. Inzwischen voll- 

zog sich die ZerstOrung dcr 

mittelaltcrlichcn Standeord- 

nung. Die Kampfe zwischcn 

Kaiscrtum und Papsttum 

hatten die Begriffe von 

Autoritat hcrabgemindert, 

die rcvolutionicrcnde Be- 

wegung der Kreuzziige 

brachtc den Hbrigen, so 

sie nur das Kreuz nahmen, 

Gleichbcrechtigung, Frei- 
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Wbis 1246 

heit und Aufstieg. In den Stadten kam die Biirgerschaft 

hoch und die Rittcrschaft pendeltc zwischen Adel- und 

Bauernstand stark hin und her. 

Als mit dem sinkenden dreizehnten Jahrhundert die 

Gesellschaftsordnung dcs Rittertums ihren Sinn verier, als 

die hiifischc Pocsic zu Mode und Manier geworden war, 

hat Osterreich mit Ulrich von Lichtenstein, dem Don 

Quijote des Rittertums, auch hiefur noch eine charakteristische Gestalt hervor- 

gcbracht. 

Nun hat auch das Wort Geld einen iiblen Klang bekommen; Kredit gewahren 

und Zins nehmen beherrschen Handel und Geschaft. Leopold VI. griindet, um dem 

Wucher zu steuem, mit 30.000 Mark Silber eine stadiische Krcditbank. Er verliert 

allerdings sein Geld dabei, da die Kirche ihre Verbote gegen das Zinsnehmen 

verscharft und die Geldgcschafte mehr und mchr in die Hande der Juden iiber- 

gehen. Zu manchen Zeiten mufi der Schuldner 200% Zinsen zahlen. Da crlaOt 

die Kirche geistliche Strafen; sie verbietet — unter Androhung des Ausschlusses 

von Abendmahl und christlichem Begrabnis — das Zinsnehmen iiberhaupt. Die 

blofie Verteidigung des Geldverleihens und der Finanzgeschafte werden als 

ketzerisch gebrandmarkt und so der Versuch unternommen, der Verarmung dcr 

breiten Massen des Volkes und der Vcrproletarisierung wirksam entgegenzutreten. 

Vom letzten Babenberger, Friedrich dem Streitbaren, heiOt cs bei Sassmann: 

dieser Fiirst besafi die Fahigkeit, seine Illusionen zu addieren und die Summen wic 

Tatsachen zu behandeln, gleichviel, ob sie mit der Wirklichkeit gar nicht liber- 

einstimmen wollten. So trat in seine Regierungszeit ein Zug romantischen Experi¬ 

ments, das von da ab aus der bsterreichischen Staatsgeschichte nicht mehr weg- 

zudenken ist. Ein dutzendmal schlagen seine 

phantastischen Kriegsunternehmungen fchl, ein 

anderes Mai ist ihnen ein iiberraschender Erfolg 

beschieden. Als in der Mine des dreizehnten Jahr- 

hunderts die uniiberschbaren Heere der Mon- 

golen nach dcr Eroberung Rufilands und Polens 

gegen Ungarn fluten, ganz Europa in Entsetzen 

werfen und der Papst einen 

Kreuzzug gegen die gelbe 

Gefahr predigt, wagt sclbst 

der dcutschc Kaiser keinen 

Kampf. Herzog Friedrich 

ignoriert die Tatsache, dafi 

er allein gegen einen Strom 

Wiener Pfennig von 500.000 Mongolcn steht, 

In three gamen Liebenswurdigkeit 

erschetnen die babenbergischen Herzoge 

beim Veilchenftitj mit dem die Wiener 

den Einzug des Fruhlings feierten. Aus 

der engen dusteren Stadt eilten die 

Wienerinnen hinuus ms Frete, too die 

Wiese als hebsier Tanzboden sum 

Retgen lockte. Der Manny der das 

erste Veiichen fandy legte semen Hut 

darauf und liefy dem Herzog zu Wien 

das Ereignis zu melden. Der liefi auf 

diese Nachricht hin alle Geschdfu 

itegen und kam mit den Damen und 

Herren des Hofes zum Tanze. Der 

gluckliche Finder des Vtilchens aber 

durfte sick das schbnste oder vor- 

nehmste Frdulein als Tdnzerin fur das 

game Jahr auswdhlen. 

22 





Sckotttnmnttm’, Aus$chmtt Wien 

cr besetzt mit einigcn Hundertschaften schlechtcr Tnippcn die westungarischen 

Burgen und h&lt tie, bis die Tataren aus Europa weichen. In einem darauf- 

folgenden Streit plant cr, dem UngarkOnig die Krone zu nehmen und fkllt 

schlieBlich im Kampfe gegen die Magyaren in der Schlacht an dcr Leitha. Ohne 

leiblichen Erben erlischt mit ihm das Geschlecht der Babenberger, das Land ist 

desorganiiiert, Kriege und Steuem haben den Wohlstand hinweggerafft — und 

dennoch ist dieser so wenig erfolgreiche Regent dcr geliebteste Fiirst seines 
Geschlechts gewesen. 
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Trotz allem mufi zu 2Sciten dcs letzten streitbaren Babenbergers imd dcs mit 

seiner Hcrrschaft verbundenen Niederganges das Volk noch immer Icidlich gut 

gelebt haben. VicUeicht in Vorwegnahme dcs spdter geprUgten Wortes Uber den 

Ostcrrcicher: Icbcn und leben lassen. Denn der Hofdichter des letzten Friedrich 

bcrichtet, cr habe von dcr Donau bis zum Rhein und von dcr Elbe bis zum Po 

nirgends so fr<5hlichc Bauern gefunden wie in Osterrcich. 

Als das Haus Babenberg erlosch und die ,,schreckliche, die kaiserlose** Zeit 

begann, war der Reifungsproze6 des 6sterreichischen Volkscharakters in sich 

abgeschlossen. Im fruchtbaren Nahrboden dcr Volkcrmischung, durch das auBere 

Schicksal in dcr Osterrcichischen I^andschaft vollzogen, schlununertcn tief verborgen 

und keimbereit Instinkte und Talente von diametral veranlagten Mcnschenarten. 

Gotischc Phantasie, hcUcnischcr Esprit, kcltische Formenlust, slawischc Schwere 

des Gemiites, vcrbimden durch dicTraumc desOstens, nunmehr im 6sterrcichischen 

Wesen aufgcbrochcn, waren vom innersten her bereit, Friichtc zu tragen, kunstlerisch 

zu schaffen und zu formen: 

Dcr Genius loci, Ostcrreichs altester europaischer Geistesadel, war geboren. 
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/24J Dit Mon- 
goltn unttr Batu, 

<Um Enkel 
DschingU- Kharis^ 
fcdlm m Mittel- 

europa tin 

it Friedrich II., dcm letzten Sprofi dcs Gcschlcchtes dcr Babcn- 

berger, sank einc ruhmreichc Epoche bsterrcichischcr Geschichic 

ins Grab. Nach 270 Jahren vcrwaiste der Fursiensitz zweier 

Lander, Osterreich und Steiermark, die sich von den rauhen Waldern 

Bohmens bis in das siidliche Weinland des adriatischen Raumes crstrecktcn, 

voll der auf bluhenden Stadte, KlOster und Markte, gekrdnt von Burgen und 

besiedelt von cincm muntercn, arbcitsamen und sangesfreudigen Volkchcn, 

Dem Dichtcr fliefien fiir dicsc Ep)oche viciziticrtc Verse in die Feder. 

WalthtT xnm der 
Vogtixveide, der 
grofit dtterreichi- 
Mck* Mimtesdngery 
teirkt am Hof zu 

Wien 

Schaut rings umher, wohin der Blick sich wendet 

Lacht's wie dem Brautigam die Braut entgegen. 

Mit hellem Wiesengriin und Saatengold, 

Von Lein und Safran gelb und blau gestickt. 

Von Blumcn siifi durchwiirzt und cdlcm Kraut, 

Schwcift cs in brcitgcstrccktcn Talcrn hin — 

Ein voUer Blumenstraufi, so weit cs reicht, 

Vom Silbcrband dcr Donau rings umwunden — 
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Hebt sich*s empor zu Hiigeln voller Wein, 

Wo auf und auf die goldnc Traubc hangt 

Und schwellend reift in Gottes Sonnenglanze; 

Der dunkle Wald voU Jagdlust krOnt das Ganze. 

Und Gottes lauer Hauch schwebt driiber hin 

Und warmt und reift und macht die Pulse schlagen, 

Wie nic ein Puls auf kalten Steppen schlagt. 

Drum ist der Osterreicher froh und frank, 

Tragt seinen Fehl, tragt offen seine Freuden, 

Beneidet nicht, l^t licber sich beneiden! 

Und was er tut, ist frohen Muts getan. 

(K6nig Ottokars Gliick und Ende. Ottokar von Horneck, 3. Aufzug) 

Eine unruhige Zeit wcchselvoller Kampfe um das babenbergische Erbe 

unterbrach nun die friedliche Entwicklung Osterreichs. Nach dem Privi- 

legium minus des Jahres 1156 war niemand erbberechtigt und so zeigte sich 

der Kaiser Friedrich II. — dem gefallenen Babenberger namensgleich — 

geneigt, die reichen Lander als erledigtes Lchen zugunsten des Reiches 

einzuziehen, Doch dieser kaiscrlichen Machterweiterung trat der Papst, 

der sich gerade zu dieser Zeit im scharfcn Gegensatz zu Friedrich II. befand 

und iiber ihn sogar den Bann ausgesprochen haue, energisch entgegen. 

So begann das Ringen eincr papstlichen und eincr kaiserlichen Partei um das 

Erbe an der Donau. Einerscits wurde der Markgraf Hermann von Baden, 

der mitciner Nichie dcs leizten Babenbergers vermahlt war, von dem Gegen- 

k6nig Wilhelm von Holland im papsi- 

lichcn Auftrag mit Osterrcich und 

124S Thomas von 
Aquino beginnt 
seine Lehrtdtig- 
keit tn Koln. Die 
scholastische Phi- 
losophie strebt 
ihrem Hohepunkt 

zu 

1250 Tod des 
Staufenkaisers 
Friedrich JJ. 

Grundung der 
Sorbotme in Paris 

Sicicrmark belehnt, anderseits setztc 

der Kaiser den Bayernherzog iiber 

Osterreich und den Grafen von Meran 

iiber Stciermark als Statthalter. 

Der Tod Kaiser Friedrichs wendete 

die Situation. Der Kaiser hinterlicIS 

ein sich in Verwirrung aufl6sendcs 

Reich. Rcchtlosigkeit und Willkiir 

begannen um sich zu greifen, wahrend 

die kaiserliche Gewalt unter schwach- 

lichen Schcinherrschern bald vollcnds 

ihr Ansehen verlor. 

Dicse Gelcgenheit beniitzte der 

chrgeizige Sohn des B6hmcnk6nigs 
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Der aaltenuche 
Bildhauer 

Ntccolo Ptsarw 
schafft seine 6«- 

ruhmten Reliefs 
in Pisa, Siena 

und Bolofina 

Wenzel I., Pfemysl Ottokar, um sich 

im Einvernehmen mit dem ttster- 

reichischen Adel in den Besitz des 

babenbergischen Erbcs zu setzen. Er 

riickte iiber Linz und Enns nach Wien 

vor, wo cr am 12. Dezember 1251 

seinen Einzug hielt. Gleichzeitigen 

Bestrebungen des UngarnkOnigs Bela, 

bei dieser Gelegenheit sein Gebiet 

cbcnfaUs auszudehnen, schob Ottokar 

in der Schlacht von Kroifienbrunn 

einen Riegel vor. 

Es war klar, dafi Erwerbungen wie 

dicse, rechtlich nicht fundiert und von 

ausgesprochen imperialistischem Cha- 

rakter, mit einer wiedererstarkenden 

Kaisergewalt in scharfsten Konflikt 

kommen mufiten. Schon damals zeigte 

es sich an, daB eine derartige Vcran- 

derungdes politischen Gleichgewichtes 

in Mitteleuropa, wie es die Annexion Osterreichs bedcutet, zu schweren 

europaischen Stbrungen fiihren mufitc. 

Als Ottokar auch Karntcn und Krain erwerben konnte, crreichte er cine 

imponierende Machtstellung, die er mit einer klugen Innenpolitik zu vcr- 

binden wufite. 

Vom Belt bis fern zum Adriat’schcn Golf, 

Vom Inn bis zu der Weichsel kaltem Strand 

1st niemand, dcr nicht Ottokarn gehorcht; 

Es hat die Welt, seit Karol Magnus’ Zeitcn, 

Kein Reich noch wie das meinige gcsehn. 

~Ru0othi9^nljtDur9uUtrit ifftii 

Rudolf IW, dcr Sitfier 

(Ottokar, 1. Aufzug) 

1265 Dante Alt- 
ghteri in Florenz 

geboren 

Das erste allge- 
meine Parlament 
tritt in l.ondon 

zusammen 

Mttte des 13. 
Jahrhunderts. Die 
Turken latsen 
sich in Klein- 

asien nieder 

In den dsterreichischen Landern starkte Ottokar die landesfiirstlichc 

Gewalt, fdrderte das Stadtewesen und lieB in einem landcsfiirstlichen 

Rentenbuch Grundbesitz und Leistungen verzeichnen; besonders Wien 

crfreute sich cines besonderen Wohlwollens des Kdnigs. 

Das Reich Pfemysl Ottokars war der Versuch, den Donauraum von 

BOhmen aus politisch zu gestalten. Es mag wohl dem Kdnig sclbst schon 

zum Bewufitscin gekommen sein, dafi hiezu die Lagc seines Landes zu 

peripher und dafi sein Volk noch zu unentwickelt war, eine derartige Mission 
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2u erfiillcn. So machten sich auch bei ihm Tendenzen bemerkbar, den 

Schwerpunkt seines Reiches mchr nach Suden zu verlegen und das Deutsch- 

turn nach Kraftcn zu fOrdern; eine Mafinahme, die Grillparzer, wenn auch 

weniger historisch, aber vielieicht psychologisch richtiger gedeutet hat, wenn 

er seinen Ottokar zu den BOhmen sagen lafit: 

Den Deutschen will ich setzen euch in Pelz, 

Der soil euch kneipen, bis euch Schmerz und Arger 

Aus eurer Dumpfheit weeken und ihr ausschlagt 

Wie ein gesporntes Pferd. 

(Ottokar, I. Aufzug) 

Als die Kurfursten im Jahre 1273 wieder zur KOnigswahl schritten, 

liefien sie sich von dem Gedanken leiten, wohl eine tatkraftige PersOn- 

lichkeit zu erwahlen, die den herrschenden Mifistanden entgegentreten 

sollte, aber doch keinen so ubermachtigen Fursten wie etwa Ottokar, 

der mit seiner Machtfulle die deutsche Libertat ernstlich gefahrden 

konnte. So wurde der im Siidwesten des Reiches begiiterte Graf Rudolf 

von Habsburg gewahli. Nur KOnig Ottokar von Bbhmen versagte seine 

Zustimmung. Die starke Hand des neuen deutschen Kbnigs machte sich bald 

spiirbar. Sein nachstes Ziel war, gegen den gefahrlichen Rivalen im Siidosten 

des Reiches vorzugehen und in diesen Landcrn den Rechtszustand wieder- 

hcrzustellen. Die Rechte des Reiches in Osterreich zu wahren, ergab fiir 

Rudolf von Habsburg auch eine angenehme persbnliche Aussicht, ntolich 

eine ausgedehnte Hausmacht zu begriinden, ohne die ein starkes deutsches 

KOnigtum nicht mehr zu denken war. 

Zunachst wurde Ottokar nach 

Wiirzburg und spater nach Augs¬ 

burg vorgcladen, um sein Vor- 

gehen zu verantworten. Als er zu 

beiden Tcrminen nicht erschien, 

erklarte ihn der Reichstag seiner 

samtlichcn Lehcn fiir verlustig 

und belcgte ihn mit der Reichs- 

acht. Die Auseinandersetzung war 

somit unvermeidlich geworden. Im 

Herbst des Jahres 1276 riickte Ru¬ 

dolf mit seinem Gefolge in Oster¬ 

reich ein, begriifit als Trager der 

Reichsordnung und als Schiitzer des 

Rechtes. Wterter Hof burg^ Schwctztrtor 

1273 bis 1291 
Rudolf von Habs¬ 

burg 

1271 Der Vene- 
tianer Marco 
Polo beginnt seme 
grofie Reise nach 

Ostas^en 

1276 Giotto di 
Bondone geboren. 
Durchbruch zur 

Renaissance- 
Malerei 
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Ende det 13. Jahr- 
hunderu 

Norddeutsdue 
Stddu dts Hansa^ 
buruUs erobrm 
M onopolsul lung 

tm europdischen 
SethamUl 

1280 In Ostasun 
begrundtt Kubilai 
das mongolisch* 
Grofireicht das 

ganx China, 
Korea, die Mon- 
goUi und Man- 
dschurei und Tibet 

umfafit 

Die Ruh* ist hergestellt im wciten Deutschland. 

Die Raubcr sind bestraft; die Fchden ruhn; 

Durch kluge Heirat und durch kraft’ges Wort 

Die Fiirstcn cinig und ihm eng verbunden; 

Dcr Papst fiir ihn; im Land nur cine Stimme, 

Ihn preisend, benedeiend als den Retter. 

Als auf der Donau nur allsamt dem Heer 

Nach Wien cr niederfuhr mit lautem Schall, 

Da t6nte Glockenklang von beiden Ufern, 

Von beiden Ufern tttnte Jubelruf 

Der Menge> die dort kam und staunt* und kniete . . . 

(Ottokar, 3. Aufzug. Dcr Kanzlcr) 

Wahrend sich der Adel, vornchmlich der steirischc, ihm rasch anschlofi, 

verschlofi ihm Wien die Tore. Ottokar, der auf dem Marchfclde stand, 

kam in eine immer ungiinstigerc Situation. Der UngarnkOnig Ladislaus, 

im Bunde mit Rudolf, nahtc mit seincm Heere und in den cigenen Reihen 

Ottokars machten sich Unstimmigkeiten und Abfall geltend. Da cntschlofi 

sich dcr BOhmenkdnig, auf alle seine Erwerbungen zu verzichten und sich 

mit seinen Stammlandcn B6hmen und Mahren zu begniigen. 

Abcr dcr Friede war nicht von langer Dauer. Dcr stolze Sinn dcs 

„goldenen KOnigs“ konntc die Demiitigung nicht liberwinden. Von seiner 

ehrgeizigen Gemahlin Kunigundc angespomt, riistcte er zu cinem neuen 

Feldzug, der scin GroBrcich wiedcrherstellen sollte. Doch der Hohe- 

punkt von Ottokars Lebensbahn war schon ubcrschriticn. Im Bunde mit 

den Ungam konntc Rudolf die B<>hmcn am Marchfclde 1278 entscheidend 

schlagcn, Ottokar sclbst fand im Kampf den Tod. 

Rudolf: So liegst du nackt und schmucklos, groBer KOnig, 

Das Haupt gelegt in deincs Dieners SchoB; 

Und ist von dcinem Prunk und Rcichtum alien 

Nicht cine armc Dccke dir geblieben 

Als Lcichcntuch zu hiillen deinen Lcib. 

Der Kaiscrmantcl, dem du nachgestrebt, 

Ich nehm’ ihn ab und breit’ ihn liber dich, 

DaB als ein Kaiser du begraben werdest, 

Dcr du gestorben wie ein Bettlcr bist. 

(Ottokar, 5. Aufzug) 

Dieser Sieg dcs Habsburgers laBt sich in seiner historischen Bedeutsamkeit 

mit nur wenigen Waffengangen dcr Weltgcschichte vcrglcichcn. Er bestimmie 
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latel 111 

Maximilian von Ostcrrcich, Aus dcm Statutcnbucli dcs Ordens vom Goldenen 

Vlic'fi, Wien, Nationalbibliothck 





das Schicksal Siidosteuropas auf viele Jahrhunderte. Die politische Gestaltung 

dcs Donauraumes sollte nicht von B(5hmen, sondcrn von Osterreich aus 

crfolgcn. Diese Entwicklung blicb verbunden mit jenem Geschlecht, das 

nun in Osterreich die Herrschaft ubemahm. 1282 belehnte Rudolf seine 

beiden Sohne Albrecht und Rudolf mit Osterreich, Steiermark und Krain; 

cin Jahr spater bestimmte Rudolf auf Wunsch der Stande, dafi Albrecht 

die HerzogtUmer Osterreich und Steiermark allein besitzen sollte, mil 

Kamten und Krain wurde Meinhard II. von Tirol belehnt. 

Und nun, mein Sohn . . . 

Belehn* ich dich mit Osterreichs weitem Erbe. 

Sei grofi und stark, vermehre dcin Geschlecht, 

DaB cs sich breite in der Erde E'crnen 

Und Habsburgs Name glanzc bci den Sternen! 

Ich grufie dich als dieses Landes Hcrrn. 

Und ihr auch gruBt ihn, laflt es laut erschallen, 

Dafi weit es sich verbreite, donnergleich: 

Dem ersten Habsburg Heil in Osterreich! 

(Ottokar, 5. Aufzug. Rudolf von Habsburg) 

Nt^ch aber war Habsburgs neuc Machtstellung im Sudosien nicht getestigt. 

Inncrc wk* aulkTc Gcgncr orwuchsen bald detn neuen Hcrzv^gsgeschicchi. 

Riidi'»irs Suhn, Albrecht I., war der gccignctc Mann, diese St hwierigkeiien 

7.U iiberwmden und die Herrschaft seines Hauses /u festigen. PcTsdnIich 

taplii und cnergisch, aber verstihnhchen Gernuics, verband er liohe sira- 

tcgische balugkeilen nut feiner tiipltnnatischer Kunsi. Der Intngcn dcs 

Adds konnle Albrechit ebensv> Herr werden wic emcr groBcn Fursicn- 

koalitK>n, bcstchend aus dcin Hr/bisehof von Salzburg, dem Herz(^g von 

Bayern, dem Sohne C')tit>kars, Konig W'enzel 11. von Hohmen, und dem 

dcutsehen Kdnig Adolf von Nassau, die nach dem Tode Kt>nig Rudtdls 

die Habsburger auch in Osterreich absetzen wi>llten. Nachdem er in diesen 

crfolgreichcn Unternehmungen seme Stellung in scinen Landcn gcfcstigt 

hattc, konntc cr in seiner Politik weiter ausgreifen. 1298 errang er selbst 

die Kbnigswurdc im Dcutsehen Reich. Seine uncrschutterliche Haltung, 

seine Umsicht und Tatkraft erdffneten seiner Regcntschaft die gunstigsten 

Aussichien, bald aber fiel er einem Mordanschlag seines eigenen Netfen 

Johann, genannt ,,Parricida“, zum Opfer. 

Auf Friedrich den Schdnen, der in der Schlacht bei Miihldorf gegen den 

Bayern Ludwig seine Anwartschaft auf den Kbnigsthron verlor, folgte 

J295 In London 

tnit das (Jreai 

Parltamtnt 

sammen, die erste 

vollstdndige Prr- 
Tretung der 

Siande. 

Das Parlament 

erhalt das Steuer- 

heivilligungsrecht 

1309 V'^erlegung 

des pdpstlschen 

Sitzes nach Avi~ 

gnon 

1315 Schlacht im 

I'ngpafi von Afor- 

garten. Steg der 

Schtcetzer uber 

den Habsburger 

Leopold. Aus- 

gangspunkt der 

Unabhdng igket t 

der Schwetz 
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1335 Karntfn 
und Krain fallen 

an Osterret*.h 

1339 Be^nn des 
hxmdertjdhrigen 

Krugei ztvitehen 
Frankreuh und 

England 

1340 btsI400 Mit 
Geoffrey Chaucer 
retht stch England 
in die Weltliura- 

tur ein 

1348 Grurtdurtg 
der Prager Uni- 
versitdt urtter 

Karl IV 

Snftungsbnef 
1365 

Albrecht II. Er wandte sich 

von der Reichspolitik ab und 

bcschr&nktc seine Aufmerk- 

samkeit mit viel Erfolg auf seine 

l^ander. 1335 konntcer Karnten 

und Krain erwerben, Mit Rudolf IV., dem 

Stiftcr, kam wic- 

dcr eine auficr- 

ordentlichc Per- 

•sOnlichkeit zur Henrschaft. 

Neunzchnjahrig ubernahm er 

die Regierung und fuhrte sie nur 

acht Jahre, jedoch mit so viel 

Impulsivitat und Ehrgeiz, daB 

man von cinem Markstcin 

in dcr Geschichtc Ostcrrcichs 

sprechen kann. Zunachst konntc 

es sein Stolz nicht ertragen, 

daB die Goldene Bullc Kaiser 

Karls IV. seinem Hause nicht 

die Kurstimme zuerkanntc, was 

seinem Anschen und Bcsii/ wtdil enisprochen hatte. In der Kanzlei Rudolfs 

entstand nun jene Falschung, die als Privilegium majus bekannt ist. Von 

Caesar und Nero bis Friedrich 11. will diesc Urkundc fiir Ostcrrcich Unab- 

hiingigkeit vom Rciche und fiir seine Fiirsten voile Landeshoheit ablciten. 

Schon daB man diesem Privileg zuerst Glaubcn schenkte, zeigt, wie cigen- 

standig bereits die Stellung Ostcrrcichs war. Erst der iialicnische Dichtcr 

und Humanist Petrarca entlarvte dieses iibermiitige Unternehmen dcs 

iungen Herzogs. 

Zwischen dem in Prag rcsidicrcnden Luxemburger Karl IV. und Rudolf 

bestand ein gespanmes Verhiiltnis und cine fiir Osterrcich oft segensrciche 

Rivalitat. So wollte Herzog Rudolf seinem Schwicgcrvaier, der in Prag 

cine Universitat gcgrilndet hatte, nicht nachstehen und legtc seinerseits 

den Grund zur Wiener Universitat, die sich bald zu einem Mittclpunkt 

der Wissenschaften und Kiinste entwickeltc. 1363 gelang Rudolf cine 

wichtige Erwerbung. Nach dem Todc Meinhards III. von Tirol konntc 

Rudolf mit groBem diplomatischem Geschick die Erbin Margareta bestimmen, 

das schbne und wertvolle Bcrgland den Habsburgern abzutreten. Damit 

war die Briicke zu den habsburgischen Besitzungen in Siidwcstdeutschland 

Maria am Gestadct Wien 
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und in der Schweiz hergestellt. Stolz konnte Rudolf schreibcn: Omnes 

stratae et transitus de Germania ad partes Italiae porrectae nostrae domina- 

tioni subsunt — Alle Straiten, die von Deutschland nach Italien fiihren, 

unterstehen unserer Gewalt. Aber auch noch andere, fiir die Zukunft 

bedeutungsvolle Erbvertrage konnte Rudolf abschlicficn. Gleich bedeutungs- 

voll war die Regierungstatigkeit Rudolf IV. im Innern. Die Bevblkerung 

der Stadte wuchs rasch, ein wohlhabender Biirgerstand entwickelte sich. 

Das Rechtswesen und die Verwaltung wurden ausgebildet und die Bau- 

tatigkeit nahm einen starken Aufschwung. Der Beginn zum gotischen Neu- 

bau des Domes zu St. Stephan ist mit dem Namen des Stifters untrennbar 

verbunden. Als Rudolf IV. noch in jugendlichem Alter starb, hinterliefi 

cr ein rcichcs, sich eigenstandig entwickelndes Land, dem als Briicke vom 

germanischen Norden zum romanischen Suden, als politischer Gcstaltungs- 

faktor des europaischen Siidostens und als Kulturzentrum Entwicklungs- 

mOglichkciten besonderer Art oflfenstanden. In seinem Siegel stehen die 

Worte: Felix Austria — Glucklichcs Osterreich. 

Inmittcn 

Dem Kind Italien und dem Manne Deutschland 

Liegst du, der wangenrote Jungling, da; 

Erhalte Gott dir dcincn jugendsinn 

Und mache gut, was andcre verdarben! 

(Ottokar, Hornock, 3. Aufzug) 

Aber die Hoffnungen, die man wohl damals in die Eniwicklung Ostcr- 

reichs scizen konnte,erfullten sich /unachst nicht. Rudolfs Brlider Albrecht III. 

und Leopold III. beschlosscn 1379 

cine l.anderteilung, die sich auf das 

unglucklichstc auswirkte. Albrecht 

erhicli NiederOstcrreich und Ober- 

i>sierrcich und begriindcte die alber- 

tinischc Linic dcs Hauses Habsburg, 

I -copold mit Stciermark, Karmen, 

Krain, Tirol und dem inzwischen 

erworbenen Istricn die leopoldinische. 

Wohl konnte l.copold noch das 

wiehiigc Tricst seinen Besitzungen hin- 

/.ufugen und durch die Einbezichung 

vi>rarlbergischen Landes die Verbin- 

dung zu Schwaben herstellen, aber all- 

inahlich zersplitterten sich die Krafte. 

1363 Osterrttch 
ervnrbl Tirol 

1366 Der Eng¬ 
ender John Wic- 
Ixfi der hedeutend- 
ste Vorldufer der 
Reformation^ be- 
gtnnt mit seiner 
offentlichen Pole- 
mik gegen Rom 

1369 bis 1415 
Johannes Hus, der 
grofie bohmisihe 

Re forma tor 

1374 erxvirbt 
Osterreich Tetle 
Istriens und 

Vnterkrains 

1332 fdllt Jet 
Aiittelmeerhq/en 
Tries t an die 

leopoldinische 
lonie des Hauses 

Habsburg 
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14 7 7 
BUKGUNDISCHE 

HOCHZEIT 
ALctximilian Z* 

Maria von Burgund 



14 9 6 ^ 
SPAN ISCHE HOCHZEIT 

Philipp von Habsburg 

Johanna von Kastilitn un'b , 

dragon / 

\—- tiSkRtfif. > 

W 

o IP * 

bohmMch^^^ 
\^UNGAKISCHE HOCHZE 

ftrdinand T von Habsburg 

Anna von Ungarn und Bohmcn^ 



1397 Norw€gent 
Sckw€d€n und 
Ddn^mark bildtn 
di* Kalmarische 

Union 

1414 bis 1418 
Konzit su Kon¬ 
stanz, Verbren- 
nsatg des Johannes 

Hus 

1419 bis 1437 
Hussitenkriege 

1429 Aujirtten 
der Jtanne d*Arc 
im framosisch- 
enghschen Krieg 

1431 bis 1449 
Konztl zu Basel, 

Re/ormversuch 
der rdmsschen 

Kirche 

15. Jahrhundert 
Bliite des Houses 
Medici in Fhnrenz 

1440 Grundung 
der florentinischen 

Akademie 

Die Schweizcr Besitzungen begannen abzubrttckeln, cine finanziclle Krise 

machte sich bemcrkbar. Als aber nach dem Tod der beidcn Herzoge 1396 

sogar eine Dreiteilung des Besitzes erfolgte, erreichte die Entwicklung der 

6sterreichischen Lander einen besonderen Tiefpunki. Vormundschafts- 

regierungen und Familienzwiste, Raubcrunwcsen und Verwiistungen 

der Kuliuren sturzten die Lander in schwere innerc Vcrwirrungen und 

zerriitteten die Ordnung. Das Herrschcrhaus, in sich uneins, brachtc 

keinc Pers6nlichkeit hervor, die imstande gcwesen ware, dem Unheil 

zu steuern. 

Der Arme viel, wo aber bleibt das Haupt ? 

(Ein Bruderzwist in Habsburg. Rudolf, 1. Aufzug) 

Auch die gliickliche Politik Albrechts V. konnte die Verhaltnissc nicht 

stabilisieren und die eigentliche Krise dehnte sich weiter iiber die langc 

Regierungszeit Friedrichs III. bis zu Maximilian I., unter dem die Lander 

erst wieder zur Ruhe kamen und ihre Grenzen gesichert sahen. Durch die 

Ehe mit der einzigen Tochter des Ungarnkftnigs Sigismund erwarb 

Albrecht V. 1437 die Stephanskronc; 1438 wurde er zum deutschen 

K6nig gewahlt und 1439 konnte er sich gegen einen polnischen Rivalen 

in Btthmen durchsetzen, Aber schon im selben Jahre starb er auf der 

Heimkehr von einem kriegerischen Unternehmen gegen die I’lirken, die 

sich bereits an den Pforten Ungarns meldcten. Albrecht V. war der 

erste Habsburger, der den grolScn 

Raum von der TheiB bis zum Rhein 

und von Schlesien bis zur Adria be- 

herrschte. 

l^dislaus (Posthumus) erblickie erst 

nach dem Tode seines Vaters das Licht 

der Welt. Fiir ihn ubernahm Friedrich 

von InnerOsterreich die Vormund- 

schaft. Ladislaus konnte sich in Ungarn 

weder gegen den Jagellonen Wladisiav 

noch gegen Johann Hunyadi durch¬ 

setzen. In BOhmen war er durch den 

Statthalter und spateren Kbnig Georg 

Podiebrad jedcs Einflusses beraubt. Als 

Ladislaus 1457 starb, lOste sich das 

Band um das Donaureich, das wieder 

unter eigenen Fiirsten in seine 

Bestandteile zerfiel. 
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Lucas Cranach, Tumicr 

Inz wise hen war Friedrich III. zum dcutschen K5nig und 1452 in Rom 

zum Kaiser gckrttnt worden. Er war der erste <isterreichischc Hcrrscher, 

dcr die Kaiserkrone crlangte. Sie verblieb fortan mil einer Ausnahme 

(Karl VII., 1742—1745) bis zum jahre 1806, bis zum Endc dcs Heiligen 

ROmischen Reiches, bei dem Hause Ostcrrcich. 

it Friedrich III. trin uns cin sonderbarer Charakter ent- 

gegen, wie man ihn noch 6ftcrs in der Geschichtc der kaiser- 

lichen Vertreter des Hauses Habsburg linden kann: Langmut 

und Leidenschaftslosigkeit, die scheinbar einem vblligen 

Desinteressement an politischen Fragen gleichkommen, unberuhrt von 

GlUck und Ungliick, tatenlos, aber doch persOnlich von selisamer Wiirde, 

bewulJtcr Majestat und innerer Gberlegcnheit. Friedrichs Regierung ist 

nicht gliicklich zu nennen: Zwist im eigenen Hause, Unbotmafiigkeit der 

Stande und Parteikampfe des Adels, Landverluste in West und Ost, 

Turkcncinfalle und Bauemunruhen. Nirgends konnte sich der Kaiser 

zu einem entscheidenden Schritt entschlieBen, cin merkwiirdiges Dunkel 

von Gleichgiiltigkeit und Schwermut liegt iiber der Gestalt dieses 
Monarchen. 

1450 Johannes 
Gutenberg grun- 
det die erste 
Druekerei in 

Mainz 

1452 Leonardo da 
Vinci, der uni¬ 
versale Genius der 
Renaissance^ ge- 

boren 

1453 Die Turken 
erobern Konstan- 

rinopel 
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Das ist der Fluch von unserm edlen Haus: 

Auf halben Wegen und zu halbcr Tat 

Mit halben Mittcln zauderhaft zu strebcn. 

(Bruderzwist. Matthias, 2. Aufzug) 

Aber trotz der Ungliicksfalle und MifBstande bahnte sich schon unter 

Friedrich eine Entwicklung an, die dem Hause Osterreich bald den Auf- 

stieg zur ersten Weltmacht ermOglichen soUte. Dieser Aufstieg wurde ein- 

geleitet und begriindet — durch eine Heirat. Im Westen hatte sich zwischen 

der Nordsee und der Schweiz ein reiches, gewerbefleifiiges Herzogtum 

ausgebildet. Es war Burgund, das, unter Karl dem Kiihnen erweitert und 

wirtschaftlich gestarkt, zu europaischer Geltung kam. Durch die Ehe 

des Sohnes Kaiser Friedrichs, Maximilian, mit der einzigen Tochtcr Karls 

kam das rcichc Erbc in die Hand der Habsburger. Maximilian, der letzte 

Ritter, muflte dieses Erbe in langen Kriegen gegen Frankreich verteidigen. 

Bedingt durch diese Ausdehnung des habsburgischen Bcsitzes nach Westen 

begann nun der Jahrhundertc wahrendc Gegcnsatz zwischen Frankreich 

und der maison d’Autriche. Inzwischen hatte der Ungarnk5nig Matthias 

Corvinus Nieder<:^sterreich besetzt und Wien eingenommen, das er nun, 

wie ehemals Ottokar, zur Hauptstadt cines siidosteuropaischen Grofireiches 

unter Ungarns Fuhrung machen wollte. Nach dem Tode Konig Matthias’ 

zerfielen aber auch diese Plane und der nun zum rdmischen Konig gekrbnte 

Maximilian konnte Wien und NiederOsterreich wieder unter seinen recht- 

maBigen Hcrrscher bringen. A Is Kaiser Friedrich III, 1493 starb, war der taiendurstige, begeiste- 

rungsfahige Maximilian em ganz anders gearteter Nachfolger. 

Scit 125 Jahren war der gesamte habsburgische Besiiz wieder in 

einer einzigen Hand vereinigt. In kiihnen Feldziigen sicherte 

Maximilian dicsen Besitz, namcntlich in Karnten und in Tirol, dem als Pforte 

zu Italien seine be- 

sondere Aufmerk- 

samkeit gait. Er 

sorgte fiir eine or- 

ganisierte landes- 

furstliche Verw'al- 

tung. Ordnung und 

Ruhe kehrten zu- 

riick und das Gefiihl 

Habiburgitcher Stammbaum aus Jottphus Griinbeckf Historia der Gemeinsam- 

Friderici III. *t Maximthani /. f Unb4kannttr Meistert Altdorfer Schule) keit WUrde geStarkt. 

M ojc 

FrtcJrvcK III 

6mlV d ■ €i(lrru 

d Sclvdn< - 

heepoid V> 

__x_ 

^Korl V- 

Frxedi mtf dor 
Ucrert 

J47I Albrecht 
Ditrer in Num~ 

berg geboren 

1477 Die bur- 
gundische Heirat 

Afaximilians. 
Flanderny Artois 
und die Frei- 
grafschaft Bur¬ 
gund fallen an 
das Haus Habs- 

burg 

Tizian geboren 

1485 Ende der 
Rosenkriege in 
England. Das 
Haus Tudor be- 
steii^t den eng- 
Itschen Tkron 

1492 Christoph 
Columbus ent- 
deckt die Ncue 
Welt, er uber- 
guert viermal den 

Ozean 

1494 Einmarsch 
Karls VIII von 
Frankreich in 

Italien 
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149S Vati.o da 
Ciama findet dtn 
Secweg nach 

JnJmn 

1503 bit 1521 
Lht Ponttfikats- 
jahrc der beidtn 
groJi<n Rtrtuis- 

sancepdpsu 
Julius II. und 
Uo X. (Bra- 
mantty Sdicluel- 
angtlot Raffatl 
wirken in Rom > 

1517 Martin 
Luthtr schldgt 
die 95 The ten in 
Wittenberg an. 
Regtnn der Re¬ 

formation 

Seht an die Well, die sichtbar offenkund’gc, 

Wie Berg und Tal und FluB und Wiese sieht. 

Die Hdhcn, sclber kahl, zichn an die Wolken 

Und senden sic als Rcgen in das Tal, 

Der Wald halt ab den zchrend wilden Siurm, 

Die Quelle tragt nicht F'rucht, doch nahrt sic Friichte, 

Und aus dem Wcchsclspiel von Hoch und Nicdrig, 

Von Furcht und Schutz erzeugt sich dieses Ganze, 

Dcs Grund und Recht in dem licgi, dafi cs isi. 

(Bruderzwist, Rudolf, 3. Aufzug) 

Hattc schon die burgundische Heirat Maximilians das Haus Habsburg 

auf die Biihne der Wcltpoliiik gcbracht, so crwics sich die Ehe von 

Maximilians Sohn Philipp mil der Tochtcr Ferdinands von Aragonien 

und Isabellas von Kastilicn, Johanna, bald als Grundstein zu einer ein- 

maligcn universalcn Vormachtstcllung dieses Geschlechies. Ourch den 

Tod des erbbcrcchtigten spanischen Infanten und einer zweilen, alteren 

spanischen Prinzessin ficlcn den Kindern Philipps und Johannas das 

vereinigtc Spanien mit Sizilicn und Neapel und die ncx;h unermeBlichen 

ubcrsceischen Gebiete mit fast dem ganzen amcrikanischen Koniinent 

als Erbc zu. 

Fiir die Zukunft Osterrcichs war nun cine 1515 in Wien bcschlossenc 

Heiratsverbindung zwischen den Enkelkindern Maximilians, Ferdinand 

und Maria, und den Kindern des KPnigs von BPhmcn und Ungarn, Ludwig 

und Anna, von enischcidender Bedeutung. Diese weise Politik schloB die 

lender des Donauraumes zu einer Zeit zusammen, als dicTiirken begannen, 

ihren Vormarsch auf das Herz Europas vorzubereiien. Nichi ein dynastischer 

Willkiirakt schmiedete diese I.ande ancinander, sondern eine reale politischc 

Notwendigkeit, die auch gleichzeitig ein wcscntlich europaisches Interessc 

in sich schloB. Als wenige jahre spater der Jagellone Ludwig am Schlacht- 

feld gegen die ansiiirmendcn Osmanen fiel und sein Schwager, der Habs- 

burger Ferdinand, das Erbe ubernahm, war das der dritte Versuch einer 

politischen Gcstaltung Siidostcuropas. Was Ottokar von Bushmen aus nicht 

vermochtc, was untcr dem Ungarn Matthias ('orvinus sich nur als eine 

voriibcrgehcndc Machterweiierung ohne Dauer crwics, das gcsialtete sich 

untcr dem unmittelbarcn Dnick einer auBcren Gefahr vom Alpenvorland 

aus: die christlichc Viilkcrgemcinschaft dcs curopaischen Siidostcns. Allc 

diese Voraussetzungen fiir eine glorrcichc Zukunft, fur die Weltstcllung 

Habsburgs in cinem Rciche, in dem die Sonne nicht unterging, fiir die Bildung 

cines ubemationalen Donaureiches wurden von der gldnzenden Gestalt 
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Kaiser Maximilians gcschaffcn. Uber die Machtpidicik hinaus fanden Kunst 

und Wissenschaft in dicsem sclbst geistig und dichterisch hochbegabten 

Hcrrschcr cinen vcrstandnisvollen Freund; Albrecht Diirer wirkte unter 

ihm, Peter Fischer, und in Wien wurde dem Humanismus cine Heimstatte 

bereiiet. 

Der Bauer folgt in Fricdcn scincm Pfiug, 

Es riihrt sich in der Stadt der flciB’ge Burger, 

Gewerb und Innung hebt das Haupt empor. . . 

(Ottokar. Rudolf, 3. Aufzug) Nach dem Tode Maximilians ubernahm sein Enkel Karl V. ein 

gewaltiges Reich. Das Erbe Spaniens, Burgunds und die 

alien habsburgischen Besitzungen fielen ihm zu, er wurde 

in Deutschland zum Kbnig gewahlt und spater in Bologna 

zum Kaiser gekrOnt. 1521 teilte er sein Reich mit scinem Bruder 

Ferdinand, dem er die Osterreichischen I^ander iiberlieB. Ah nun spricht 

man von eincr Ostcrreichischen und einer spanischen Linie des Hauses 

Habsburg. Die Rcgicrungszeit Karls V. ist ausgcfullt mit den inner- 

deutschen Zcrwiirfnissen, die durch den Beginn der Reformation bc- 

dingt waren. Standige Kriegc mit Frankreich und der Tiirkei lieBcn ihn 

nicht zur Ruhe kommen. Auch Kaiser Karl V. gehbrte zu den eigenartig 

dusteren und resignicrenden Gcstaltcn habsburgischer Herrscher. Als seine 

Plane, der Kaiserkrone die alte Macht und den altcn Glanz wiederzugewinnen 

und die Einheit des altcn katholischen Glaubcns zu erhalten, einerscits 

an der Eigensucht, andcrerseits aber auch an dor Glaubenstreue der 

lutherischen Fursten scheiterten, entsagte er dcr Krone und zog sich nach 

Spanien in das KU)stcr San Yusic zuruck. Er entfloh enltauscht und innerlich 

einsam cinem Leben, das ihn zum Herrn eincs Wcltreichcs emporgehoben 

hatte. 

Don oben wohnt die Ordnung, dort ihr Haus, 

Hier unten eitle Willkur und Verwirrung. 

(Bruderzwist, Rudolf, I, Aufzug) 

Inzwischcn hcrrschtc Ferdinand mil Umsicht und Geschick in Oster- 

rcich. Die neuc Ixhre aus Wittenberg drang auch bald in Osterreich ein 

und verbrcitetc sich rasch. Schon zeichneten sich die Umrisse eincs Glaubens- 

kampfes ab, der geradc fiir Osterreich cine bcsonderc Bedeutung gewinnen 

sollte. Im Zusammenhang mit den religibsen Hrneuerungsbestrebungen 

standen auch soziale Unruhen, die vor allem in Bauernaufstanden und in 

dcr Sektcnbildung der Wiedertaufer zum Ausdruck kamcn. 

i5l7 Der SfHtnier 
Ferdinand Cortez 
beginn t seinen Er~ 
oberungszug gegen 

Mexiko 

1519 bis 1521 
Erste Erdumseg- 
lung des PoTtu~ 
giesen Ferdinand 

Magelhaens 

1526 Bohmen und 
Ungam fallen nun 
rechtskrqftig an 

Osterreich 

1528 Beginn des 
luystosungsprO' 

zesses der engh- 
seken Kirche van 
Rom unter Hein¬ 

rich VlII. 

1536 Tod des 
Erasmus von 

Rotterdam 

1540 Grundurig 
des Jesuttenordens 

1545 bis 1563 
Trienter Konzil 
Stdrkung der 
katholischen Ktr- 
che, Beginn der 
( iegenre/ormatton 
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1520 bis 1566 
BluUMsit dss 
osmamscfun Ret- 
ches unter Sultan 

Sulaiman dem 
Prdchtigen. Die 
Turkei reichs von 
Budapest bis Bag¬ 

dad 

1530 Siko- 
laus KapemikuSt 
der Begriinder der 
modemen Astro¬ 
nomies vollendet 
sein umtodlzendes 
Werk ssDe revo- 
lutiombus orbium 

coeUstium*' 

1532 Pranx 
Pixarro und 
Diego de Almagro 
unterwerfen das 
Inkareich in Peru 

und Chile 

1553 Rekatho- 
Itsierungrversuch 
Englands unter 
Maria der Ka- 

tholischen 

1526 vcrlor der K6mg von Ungam und Bdhmen Ludwig II. in der Schlachc 
bei Mohacs gegen die Tiirken Schlacht und Leben. Nach den Vertdigen 
von 1515 soUte nun Ferdinand diese Erbschaft antreten. Wilhrend er sich 
in B6hmen nach Unterzeichnung einer Wahlkapitulation durchsetzen konnte> 
mu0te er sich in Ungam sein Recht gegen den siebenburgischen Woiwoden 
Johann Zapolya erkftmpfen. Als Zapolya, von Ferdinand arg bedrangt> nach 
Siebenbiirgen zuriickweichen mufite, schlofi er in ehrgeiziger Verblendung 
ein Biindnis mit den Tiirken. 

Im Osmanischen Reiche herrschte zu dieser Zeit der eroberungslustige 
Sultan Sulaiman der Prachtige, der diese Gelegenheit freudig beniitzte, um 
nun seine schon seit langem gehegten europaischen Plane zu realisieren. 
Im Sommer 1529 riickte er mit einem Heere in Ungam ein. Bald merkte 
man, dafi dieser Stofi dem Herzen Europas gelten soUte. Cber Ofen, Gran 
und Raab zog das Heer, 270.000 Mann stark und mit 300 Kanonen ausge- 
riistet, gegen die Osterreichische Grenze. Nur mehr das bcfestigtc Wien konnte 
die Tiirken hindera, von Mitteleuropa Besitz zu crgreifcn. Die Vcrtcidigung 
Wiens iibemahm Niklas Graf Salm. Mit nur 18.000 Mann muOte er den 
wiitenden Angriffen des machdgen Heeres standhalten. Am 14. Oktober 
gab dcr Sultan in Anbetracht des nahenden Schlcchtwcttereinbruchcs, 
der starken Dezimierung seiner Trupp>en und der beginnenden Lebens- 
mittelknappheit die Belagerung auf. Aber es fehite an Mitteln, nun das 
weichende Hcer zu vcrfolgen und entscheidend zu schlagen; 1532 stand 
es wieder auf Osterreichischem Bodcn. Diesmal wurden die Tiirken schon 
bei der kleincn Fesrung Giins, die der Kroate Jurischitsch veneidigte, 

aufgehalten. Als ein stattliches kaiserliches Hcer zum Entsatz nahte, zogen 
die Tiirken fluchtartig ab. Wieder lic6 man die Gelegenheit voriibergehen, 
im GegenstoO eine Entscheidimg herbeizufuhren. 

Doch nicht der Kaiser nur ist wankelmiitig, 
Der Turk’ ist treulos, als ein Heide schon, 
Im ganzen Reich dcr fernen MOglichkciten 
Ist nichts als Zweifel, Arglist und Gefahr. 

(Bruderzwist. Klescl, 2. Aufzug) 

Nun begann ein Jahrzehnte dauernder Grenzkrieg, crschopfxe das Land 
und hielt es in dauernder Unruhe. Die durch die Glaubensspaltung bedingten 
Wirren dehnten sich auch auf Osterreich aus. Konnte sich Ferdinand schon 
in Anbetracht der stdndigcn Gefahr cincs drohenden Tlirkeneinbruchcs 
nicht entschlieficn, zu GewaltmaOnahmcn zu greifen, so trachtete er doch, 
die innere Kriiftigung dcr katholischen Kirchc nach Krsiften zu fardem. 
Im Dezember 1550 ersuchte er Ignatius von Loyola, den Griinder und 
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ersten General des Jesuitenordens, einige Mitglieder seines Ordens 1555 AusgUich 

nach Wien zu entsenden. 1551 trafen die ersten Jesniten, unter ihnen protestantised' 

der beruhmte Pater Petrus Canisius, in Wien cin und begannen ihre 

padagogische Tcitigkeit. Bald wirkte dieser Orden, sich iiber ganz Oster* gionrfrieden 

reich ausbreitend, im Sinne der kathoLischen Emeuerungsbewegung, die 

fiir die geistige und kulturelle Entwicklung des Landes von grundlegender 

Bedeutung wurde. 

Nach der Thronentsagung seines Bruders Karls V. wurde Ferdinand 

erwahlter rbmischer Kaiser. Es bereitete dem neuen Kaiser viel Kuininer, 

155S bis 1603 
Das elisabethini- 
sche Zeitalter in 

England 

dafi sein Sohn und Nachfolger Maximilian II. der protestantischen Lehre 

zugetan war. AUe Bemiihungen, ihn von diesem Weg abzubringen^ schienen 

zu scheitem. 

Als er jedoch nach dem Tode seines Vaters selbst den Thron bestieg, 

trat er nicht, wie man wohl erwartet hatte, zur luthcrischen Lehre 

1562 Beginn der 
Hugenotunkriege 

in Frankreich 

iiber, er tolerierte sie blofi weitgehend. Es war ein verhangnisvoller Fehler, 

daft Ferdinand neuerlich eine Teilung der Osterreichischen L^der vor- 

genommen hatte. Das Gebiet von Ober- und NiederOsterreich, Tirol und 

die Vorlande sowie Steiermark, Karnten, Krain und Istrien wurden wieder 

1564 Tod Michel¬ 
angelos und Ge- 
burt Shakespeares 

unter den drei Sbhnen Ferdinands getrennt verwaltet. Die drei Hofhalie 

und Regierungen verbrauchten kostbare Gelder, die milit^sche und politische 

Fiihrung war uneinheitlich — und das zu einer Zeit, da die Tiirkengefahr 1571 Seeschiacht 

die Sammlung allcr Krafte notwendig machte. Unter des Kaisers Briidern 

Ferdinand und Karl begannen nun in Tirol und Innerbsterreich jene harien 

MaBnahmen der Gegenreformation, die zur Auswanderung vieler flihrten, 

die ihrem protestantischen Glauben treu blciben wolltcn. 

Es ist geschehen: 

In Steier mindcstens, in Krain und Karnten 

Ist ausgetilgt der Kcim der Ketzerei. 

An einem Tag auf fiirstlichcn Befehl 

Bekehrten sich an sechzigtausend Seelcn, 

Und zwanzigtausend wandern fliichtig aus. 

(Bruderzwist. Ferdinand, 1. Aufzug) 

Die Rckatholisierung Osterreichs bildet cinen Markstein in seiner 

Geschichtc. Gerade in der Zeit der Gegenreformation erhielt Osterreich seinen 

katholischen Charakter. Seine ganze Kunst und Kultur, wesentlich aus dem 

Geist dcs Katholizismus schOpfend, beruht auf dicsen historischen Vor- 

gangen des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Von Fischer von Erlach iiber 

Haydn, Mozart und Grillparzer reicht diese Tradition, sich immer cmeuernd, 

bis zu Hugo von Hofmannsthal. 

1572 Bartholo- 
mdusnachi 

Ends des 16. Jahr- 
hunderu, Begtnn 
der grofien uber- 
seeischen Unter- 
nehmungen Eng- 
lands unter den 

kuhnen See- 
fuhrern Francis 
Drake, Walter 
Raleigh, Thomas 
Catendish und 
Martin Forbisher. 
Grundung der 
ersten enghschen 
Kolonie in j\ord- 

amertka 
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Trauerzug Karl$ V. 

1581 Unabhdn- 
gigkeiuerkidrufig 
dir Niedtrlande 

1587 Hinrichtung 
Maria StuarU 

1588 Vzmichtung 
dtr spanischen 
Armada. Auftakt 
zur englischen 

Seeherrschaft 

1600 dzr grofit 
spanische Drama- 
tikzT Calderon ge- 

boren 

Nach dcm I'odo Maximilians II. wurdc der altcsic seiner funf Sohne, 

Rudolf, sein Nachfolger im Hcutschen Reichc, in L'ngarn, in Hohnien und 

erhielt ferner Ober- und Nicderostcrreich ungeteik. In den uhngen Gebieien 

Osterreichs herrschten die bcidcn anderen habsburgischen I.inien. Die 

standigen Grenzkampfe gegen die Turken wurden immer mehr zu einer 

unertraglichen Last. Im ,,L>ieden'‘ zahlte man innerhalh eines Zeiiraumcs 

vtin sieben Jahren 188 Emfalle, jahrlich vcrschlang der Grenzschutz iiber 

eine Million Gulden. Auch als 15M2 der Krieg ofVen ausbrach, kam es zu 

keiner Entschcidung. jahrelang zogen sich die wcchselvollen und auf- 

reibenden Kampfe hin. 

Eine ncue Insurrektion der Ungarn unier Stephan Hocskay und die 

Glaubensstreitigkeitcn in den Erblandern fnrderieri die zunehmende Ver- 

wirrung, der Rudolf uniatig und kraftlos gegenuoerstand. Bcm Rudolf 

finden wir wieder jeiien merkvvurdigen tatenseheuen Zug, die melantho- 

lisehe /uruckgezogenheit und einc krankhafte Fureht vor jedeni 

F.nrschlul^ 

Henn was Entsehlossenheit den Manncrn heilk des Staats, 

1st meisienfalls Gewissenlosigkcit, 

Hi>ehmut und Leichtsmn, der allein nur sieh 

Und nie'ht das Schieksal hat im Aug’ der andern; 

Indes der gute Mann auf ht>her Stclle 

Erzittert vor den Folgcn seiner Tat, 

Die als die Wirkung cincs Eedersiriehs, 

Gluck Oder Ungluck forterbt spaten Enkeln. 

(Bruderzwist. Rudolf, 3. Aufzug) 
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Brussel 1559 

Eine Zusammenkunft der Erzherzoge in Linz sollte das Argste verhindern, 1803 Dm Haw 

die drohende Gefahr dem Kaiser vor Augen fuhren und rettende MaC- den 

nahmen beraten. Der Bruder des Kaisers, Matthias, mit dem Oberbcfehl Tknm 

in Ungarn betraut, brachte mit den Magyarcn und Tiirken einen Frieden 

zustande. 

Als dcr Kaiser den Frieden wieder brechen wollte und auch sonst seine 

wankelmiitige und schwachliche Politik vor den Realitaten dieser bewegten 

Zeit versagte, iibertrugen die Erzherzoge Matthias die Regentschaft in 

Ungam und Osterreich. So kam es zum Bruderzwist im Hause Habsburg. 

Von MiBtrauen gegcn seinen ehrgeizigen Bruder erfiillt, wollte der Kaiser 

nicht zuriickweichen. Obwohl er sich auch jeizt zu keinem entscheidcnden 

Schritt aufraffcn konnte, war er von scinem Recht und seiner Stellung Cettawe^^firmt 

so sehr iiberzeugt, dafi er doch die Kraft fand, den Kampf gegen den Bruder 

und die mit ihm verbiindeten Stande mit Zahigkeit fortzusetzen. jou 

Ich bin das Band, das diese Garbe halt, 

Unfruchtbar selbst, doch ndtig, weil es bindet. 

(Bruderzwist. Rudolf, 3. Aufzug) 

Auch die Stande Btthmcns wandten bald ihrc Gunst Matthias zu. Als 

nun Rudolf seinem Bruder die Nachfolge entziehen wollte, entthronte 

ihn dieser auch in Btshmen. Hilflos und verlasscn starb bald darauf 

Kaiser Rudolf II. 

Auch sein Nachfolgcr Matthias, in den Regierungsgcschaftcn von dem 

politisch gewandten Bischof Melchior Klescl geleitet, konnte nicht mehr 

die hcrannahcnden Gcwitterwolken vcrtreiben. Die rcligidsen Gegensatze 

1609 Im Dtut- 
schen Retch : 
Grundung der 
protestantischen 

U ftwn und der 
katholischen Liga 
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1618 Prager Frn- 
stersturx. Beginn 
des DrtifiigjSjtri- 

gen Krieges 

spitzten sich immcr mchr zu, die Gegenschlagc dcr katholischen Erncucrung 

wurden immcr krSftiger und die Haltung auf bciden Scitcn immer uncrbitt- 

licber. Durch die Stande zur Machc gelangt, mufite Matthias bald gegen 

die St^de rcgieren. Die Protestanten, die ihn gegen scinen Bruder unter- 

stiitzt hatten, sahen sich bald in ihm getauscht. So muftte Matthias noch 

den Fcnstcrsturz seiner Rate in Prag erlcben und damit den Ausbruch jenes 

Ringens, das von cinem religidsen Glaubcnskampf bald in cincn politischen 

Machtkampf iiberging und durch dreiBig Jahre die Mitte Europas vcr- 

wiistcte: Der DreiBigiahrige Kricg. 
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is dcr Papst im Jahre 1540 den von deni spanischen Adeligcn 

Ignatius von Lx>yola gegriindeten Orden der Gesellschaft Jesu be- 

siatigte, stand es in Osterreich um den katholischen Glauben schlimm. 

Die Lehren Luthers hatten eine standig wachsende Schar von An- 

hangern in alien Schichten gewonnen, ein grofier Teil des Adels 

und der Burger hatte sich dcr neuen Lehre angeschlosscn. Un- 

bestreitbar hatten sich im 15. Jahrhundert in dcr Kirche manche 

Fchler eingeschlichen, die dem Protestantismus machtigen Auftrieb gaben; 

auch verbanden sich der zunachst religiOsen Bewegung schr bald politischc und 

soziale Interessen. Der Kirche fehiten in Osterreich gerade zu jener Zeit die starken 

Manner, die durch Fuhrung und Beispiel dcr drohenden Entwicklung hatten ent- 

gegentreten kbnncn. Ihre starkste Stiitze in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts 

war der Landesfurst; Ferdinand I. hatte sich eindeutig auf ihre Seite gcstellt; bei 

diesem Entschlufi hatten sicherlich auch politische Momente mitgespielt, da die 

Stande, seine groficn Gcgenspieler, zum grofiten 'Fell protestantisch geworden 

waren. 

Was niitzten aber F’erdinand 1. alle seine Bemuhungen, wenn ihrn die geeigncten 

Mitarbeiter in dcr Kirche selbst fehiten ? Die Zahl dcr Priesier sank siandig ab, 

im Jahre 1542 zahlte die Pfarre zu St. Stephan in Wien nur noch vier Kurpricster, 

von 13 bischOflichen Pfarren hatten zehn keinc Pfarrer. Auch die Kloster ver- 

Odeten, die Zahl der Dominikaner etwa war von 86 auf zehn herabgesunken. 

Da wendetc sich Ferdinand I. im Dezember 1550 mit der dringenden Bitle an 

Ignatius von Loyola, ihm Lehrcr zu schicken, deren nachste .\ufgabe es sem solltc, 

Priester heranzubilden, um durch diese wieder im Volk wirken zu kOnnen. Im April 

und Mai 1551 kamen die ersten Jesuiten nach Osterreich, nach Wien; b'erdinand 1, 

wics ihncn einen Teil des Dominikancrklosters als Wohnsilz an; sic begannen sofort 

mit der Seelsorgc und libcrnahmen die theologischen Vorlesungen an der Universitat. 

Im Jahre 1553 crrichtctcn sie die erstc Offcntliche Schule, 1554 siedelten sie in das 

verlassene Karmehterkloster am Hof uber, das ihre erste standige Niederlassung 

in Wien blicb. In diesem Jahre hatte ihre Schule schon funf Klassen mit 300 

Schulern, 1556 waren es sechs Klassen mil 400 Schiilern und zehn Lehrern. Damit 

schufen sich die Jesuiten einen festen Stock von Mitarbeitern in ihrem Sinne. 
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Wic immer der einzelne sich zum Orden dcr Gesellschaft Jcsu stellt, es bleibt 

die Tatsache bcstehcn, dafi die Jesuiten vor allem durch ihre Schulen von der Mitte 

des 16. Jahrhunderts an bis in die 2^it dcr Aufklarung das geistige Lebcn in Ostcr- 

reich bcherrschten und die kulturelle Entwicklung wesentlich mitbestinimten. 

Fiir die Jesuitenschulen bestand eine eingehende Studienanweisung, die durch 

cine einheitliche praktische Obung wirksam in die Tat umgesetzt wurde. Oberster 

Grundsatz dcr Erziehung war der Glaube an Gott. Die Studien zcrficlcn in niedere, 

die den Gymnasien, und h6here, die den Universitaten entsprachen. Im Gegensatz 

zu den allgemeinen Gymnasien, die auf humanistischer Grundlage eine Durch- 

bildung des Geistes durch eine brcite AUgemeinbildung geben woUen, suchten 

die Jesuitengymnasien dieses Ziel durch cine m6glichst vollkommene Beherrschung 

der lateinischcn Sprachc zu crreichen. Fast ein halbes Jahrhundert lang wurde die 

Studienordnung iiberlegt und erprobt, ehe es 1599 zu ihrer allgemeinen Einfiihrung 

an den Jesuitenschulen kam. Vollkommene Beherrschung der Sprache bis zu hin- 

reifiender Rhetorik, worin Rede- und Dichtkunsi cingcschlossen waren, bffneten 

erst den Zutritt zu den hbhcren Studien der Naturwissenschaften, der Philosophic 

und Theologie. 

Schon in der erstcn Klassc wurdcn die Schuler daran gewbhnt, frei zu sprechcn 

und ihre Rede durch Schlagfertigkcit und sichercs Auftreten wirksam zu machen. 

Dazu dienten in erster Linie die Obungen, die vielfach theatralischen Charakter 

hatten und vom Monolog iiber das Strcitgcsprach bis zu grofien Theatcrauffiihrungcn 

mit vielen Personen und groBcr Ausstattung, vom kleincn Krcis der Klassc bis zu 

den grofien Spielen vor dem Kaiser und einem Parkett von geistlichen und welt- 

lichen Wiirdentragcrn reichten. Geschickt bauten die Jesuiten die Obungen mit 

dem Endziel auf, einen eindrucksvollen, sicheren und liberzeugenden Redner zu 

crziehen, der in weltlichen und geistlichen, in philosophischen wie in theologischen 

Sircitgcsprachcn und Disputationen seinen Mann stellen und im Leben mit Erfolg 

bestehen konntc. Nach griindlicher Vorbereitung im Rahmcn der Klasse tratcn 

die ersten vier Klassen einmal im Jahr in einem Theatcrstiick vor die engere OfFent- 

lichkcit, wahrcnd in dcr fiinften und sechsten Klasse jeder einzelne Zbgling in Dekla- 

mationcn und Disputationen scin Kbnnen unter Bewcis stellen mufitc. Neben den 

klcincren Thcaterauffiihrungen gab es einmal im Jahr, zum Schulschlufi, eine 

groOc Auffiihrung, die ,,actio major**, in der die Schuler in aller Offentlichkeit 

bcwiesen, dafi sie der Pramien, die zum Schlufi vertcilt wurden, w^iirdig seien. 

Entsprechend dcr kampferischen Einstellung der Jesuiten war die Erziehung 

zum geistigen Kampf ein Hauptziel ihrer Schulen. Schon in der ersten Grammatik- 

klasse sollte der Jungc die Eeistungen seiner Mitschiiler kritisieren, er mufite die 

Fchler dcr anderen mit schnellem Blick erkennen lernen, sie riigen und verbessem. 

Dazu kam eine Anspomung des Ehrgeizes; die besten Schuler wurden am Ende 

dcs Schuljahres feicrlich belobt, mit Pramien beteilt, ihre Namen vor dem ganzen 
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Witny Alte Untversttaty yrsuttenkirt h* 

Krcis dcr Besucher dcs Schulschiuflspicls unter Paukcn- und Trompctcnschall 

fcierlich verkiindet, schliefilich eine gcdruckte Erinnerungsschnft mit ihren 

Namcn ausgeteilt. Auch dcr Gegensatz zwischcn Adeligen und Blirgerhchcn 

wirkte ancifcmd; jenc glaubten, mit cincm Standesvorsprung auch cincn 

gcistigen haltcn zu miissen, den ihnen die BurgersOhne oft streitig machten. 

Wien war nach Kdln die alteste Jesuitenniederlassung in den Landern deuischer 

Zunge und sie ist in Ostcrreich die bcdeuicndste geblicben, Schon zchn jahre 

spater (1561) entstand als zweite Nicderlassung dcs Ordens im Gcbietc des 

heutigen Osterreich das Kollegium in Innsbruck, bald darauf das in Hall in 

Tirol (1569). Ein Jahr spater wurde die Nicderlassung in Graz gegriindet (1570), 

im Jahre 1600 lieOcn sich die Jesuiten in I.inz, 1604 in Klagenfurt, 1613 in 

Eeoben, 1616 in Krems, 1621 in Judenburg und 1632 in Steyr niedcr, durch- 

wegs One, in denen der Protestantismus fast unumschrankt herrschte. An 

alien Stcllen wurden sofon Schulcn ins Lcbcn gerufen, wenige Klasscn zu- 

nachst, aber dicse wurden schnell ausgebaut und voll entwickelt, so dafi schon 

nach wenigen Jahren ailc Gymnasicn scchs Klasscn hatten. An alien Orten 

spiclte man Theater, die Glaubcnswahrhciten wurden nichl nur durch das 

Ohr, sondern auch durch den sehr cingangigcn Weg des Auges verbreitet. 

Die Erschiitierung dcr Gemuter durch das Spiel hatle manchc Bekehrung, 

manchen Wandel zur Folgc, und immer wiedcr finden wir in den Berichten 

erwahnt, daO Katholiken wie Andcrsglaubigc an den Vorstellungen ein sattsames 

Vergniigen gefunden. 
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Um die Mitte dcs 18. Jahrhunderts bestanden in der dsterreichischcn Jesuiten- 

provinz 53 KoUegien und Residenzen, eine Anzahl fester und eine Unzahl fllegender 

Missionen. An fast alien 53 Orten bestanden Gymnasien und an fast alien Gymnasien 

wurde Theater gespielt, zwischen zwei und sechs Stticke im Jahr, wenn nicht, 

was bcsonders bei den ungarischen Schulen oft der Fall war, die leidige Pest oder 

die Turkengefahr, vor denen die Schuler meist in alle Winde zerstoben, den 

Schulbetrieb unmOglich machten. 

Die Entwicklung des Jesuitentheaters vollzieht sich zwischen 1555 und 1773 

in zwei grofien Epochen. In der ersten, die etwa bis 1650 wahrte, tritt der 

Glaubenszweck starker hervor, in der zweiten der Zweck der Schule. Das 

Jesuitenthcater kniipfte an das Theater des Mittelalters und das geistliche 

Volksschauspiel im Verlauf des geistlichen Jahres mit den Htthepunkten Weih- 

nachtcn und Ostern an; es ubernahm auch die Tradition des Schultheaters. Die 

Jcsuiten waren nicht der einzige Orden, dcr mit scinen Schiilem Theater spielte, 

aber keiner hat dies in solchem Umfang, mit solcher Ausdauer xmd so tief- 

gehender Wirkung getan. 

Wir mlissen uns bei dem Jesuitentheatcr immer vor Augen halten, dafi es das 

Spiel von Laien, dafi es nur Alittel zum Zweck, aber nicht Selbstzweck war wie das 

Berufstheater. 

In Wien fand die crste Theaterauffiihrung im Jahre 1555 statt. Notdiirftig 

hatten die Jesuiten das Karmeliterkloster, das in den letzten Jahren, fast unbewohnt, 

schon recht baufallig geworden war, hergerichtet und eben ihre Schule gegriindet. 

Sie wiederholten ihre Vorstellungen von Jahr zu Jahr; ihre Zahl wuchs, Ausstattung 

und Kostiim traten hinzu und in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts konnten 

sich die Auffiihrungen ruhig mit den prunkvollen Vorstellungen am kaiserlichen 

Hoftheater messen. Freilich war der theaterbesessene Leopold I. der eifrigste 

Besucher der Vorstellungen und verteiltc hOchst eigenh^dig nach SchluB der 

Darsiellung den hervorragenden Schiilcrn die Prtoiien. 

Es waren zunachst drei Gclegenheiten im Jahreslauf, zu denen regelmafiig 

Theater gespielt wurde: am Karfreitag ein Spiel mit geistlichen Stoffen, parallel 

mit dem mittelalterlichcn Karfreitagsspiel zu St. Stephan, das bis ins 18. Jahr- 

hundert in Obung blieb. Zu Fronleichnam, beim Umgang, der in Wien seit 

altershcr fcicrlich begangen wurde und bei dem das Spiel ebenfalls mittelalter- 

lichc Formen zeigte; die Handlung des geistlichen Stoffes war in Akte geteilt, 

die an einzelnen Altaren gespielt wurden, so zum Beispiel im Jahr 1579 die 

traurige Geschichte vom verlorenen Sohn, von der zwei Akte beim Hochaltar 

und jc ein Akt an den drei Altaren, die man beim Umgang bcsucht, gegeben 

wurden. Die dritte regelmaBige Spiclgelegenheit, die Pramienverteilung am Ende 

des Schuljahres, meist im September, entwickelte sich zum groBen Schautheater 

mit allem szenischen Prunk. » 
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Daneben gab es gclcgentlich Spick zur Weihnachtszeit, die der gcschickten 

Anpassung an die Tradition des WeihnachCsspiels entsprangen, Spiele 

heitercr Art im Fasching, so zum Beispiel im Jahrc 1579 cin Spiel von der 

I'runkenheit, ferner Spiele an den Festtagen dcs Ordens (Tag des hi. Ignaz und des 

Inderapostels Franz Xaver), dann Auffiihrungen gelegentlich hohen Besuches 

Oder besonderer Feste im Kaiserhaus. Die anfanglich einfachen Dialogspiele wurden 

bald zu richiigcn Thcaterstucken; die Wirkung auf das Augc verstarktc man 

durch kleinere Theatercoups. So spielte man im Jahre 1610 beim Umgang die 

Geschichte des Judenknaben, der lebcnd ins Feuer geworfen wurde; es „gefiel und 

bewegte** — diese zwcifache Wirkung war in erster Link beabsichtigt —, dafi die 

Jungfrau Maria dem Jiingling in den Flammen beistand. Vorstufe zu den groficn 

Theaterauffiihrungen dcs Barocks waren die grofiartigen Schaugeriisce, welchc die 

Kongregationen im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts zu errichtcn begannen. 

So erbaute die Kongregation der allerseligsten Jungfrau Maria im Jahre 1618 ein 

Schaugeriist aus fiinf Pyramiden mit der Hostie als Mittelpunkt, von 600 Lampen 

glanzend beleuchtet; oder im Jahre 1629 eine riesige Pyramide mit dem Motto: 

Die Wunden Chrisii. Bei der eindrucksvollen Karfreitagsprozession in demselben 

Jahr kreuzten sich die Allegorik des Mittelalters mit den Motiven des aufgehenden 

Barocks: neben den Sinnbildern von Trauer und Schmerz, die das Leiden Christi 

auslOste, erlebte man, von sanfter Musik begleitet, eine Reihe figurlicher Darstcl- 

lungen, so Christus, aus dessen Seite Blut flofi. 

Bald nach dem Beginn der Theaterauf- 

fiihrungen hnden wir die ersten adeligen 

Besucher erwahni; seit 1570 nahmen die 

Erzherzoge, spater der Kaiser und seine 

Gemahlin an den Karfreitagsandachten und 

am Umgang teil, die stets mit kleinen thea- 

tralischen Vorstellungen verbunden waren. 

Es war wohl cin Wink mit dem Zaunpfahl, 

dafi den Erzherzogen Ernst und Max im 

Jahre 1587 das Spiel von Scilius, dem KOnig 

von Charonea, dcr seine Sohne ermahnt, in 

briidcrlichcr Eintracht zu leben, vorgcfiihrt 

wurde. Als Kaiser Matthias im Jahre 1604 das 

Kollegium besucht und vom Pferde steigt, 

springcn aus den verschiedencn Teilen des 

Gartens neun Faune auf ihn zu, begnifien ihn 

mit Gedlchten, Gesang und Tanz und ge- 

leiten ihn zur Pfortc; dort empf&ngt ihn ein 

Schuler als Gesandter seines Namcnsheiligen, 
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des Apostels Matthias; er heifit den Kaiser wiilkommen, die Faune aber weist cr 

von der heiligen Schwclle. Dann nimmt Matthias im Kreise der Jesuiten im Garten 

beim Klangc dcr Musik das Mahl, schlieBlich schaut cr aus dem Fcnster des Hauses 

dem Schauspiel vom heiligen Matthias zu, das auf einer Biihne im Garten auf- 

gefiihrt wird. Im Konviktsgarten vcrabschiedet er sich dann und wirkbnncn seinen 

Versichcrungcn, dafi ihm alles gar wohl gefallen habc, durchaus Glauben schenken. 

Im Jahre 1695 wird Furst Liechtenstein feierlich im Kolleg empfangen und mil 

Anredcn in siebzehn Sprachen begriifit: unter diesen waren natiirlich in crster 

Linie Laiein» Gricchisch und Hcbraisch, aber auch Engiisch, Franzdsisch und 

Italienisch, dann Bohmisch, Ungarisch, Kroatisch, Furlanisch und Danisch, 

selbstverstandlich auch Deutsch, wenn auch erst an clficr Stelle. 

Im lahrc 1620 siegien am Weificn Bcrge bei Prag die Truppen des Kaisers uber 

die Soldatcn dcs KOnigs Friedrich von dcr Pfalz; und damii war dcrKampf zwischen 

Reformation und Gegenrcformation in C'lsterrcich zugunsten dieser entschieden, 

wenngleich noch lange nicht beendct. Nun kam cs hier, zunachst in den Stadten, 

zu einein scharfcren Vorgehcn gegen die Proiestanten. Die Anhanger Luthers 

wurden vor die Wahl gcstellt, katholisch zu werdcn oder auszuw^andern. 

In Wien hatten die Jesuiten 1622 die Universitat ubernommen und waren aus dem 

Haus am Hof, das in der b'olge den Namcn ,,B<-‘i den oberen Jesuiten^' bekam, mit 

ihren Schulcrn in die Universitat, in der Folge ,,Bci den unteren Jesuiten^ genannt, 

in die BackerstraBe gezogen. Raummangel machte sich bald druckend fiihlbar. 

Im Jahre 1625 begann der Bau des Kollegiums mil anstofiender Schulc auf dem 

heutigen L^niversitatsplatz, 1627 der Bau der Kirche. An das Gebaude des Kollegiums 

schloB sich, nur durch ein groBes Tor im Zuge der heutigen BackerstraBe getrennt, 

das Gymnasium an. ,,Dieses ist*‘, so berichiet der Wiener Domherr Testarello im 

letzten Jahrzehnl dcs 17. Jahrhunderts, ,,von nicht geringer Eleganz und ist gar 

ordentlich und bequem gebaut. ZuhiK'hsi befindet sich ein herrliches, schbnes 

und groBes Auditorium sami cinem daranstoBenden Theater tur die Kombdien, 

desgleichen sonst nirgends boi den Jcsuitenpaires zu finden ist. Dieses Auditorium 

hat auf beiden Sciien vielc Fcnster, hinfen cinen groBen Chor fiir die Musikanten, 

nach oben ist es mu sauberer 'rischlcrarbeit gctafeli, mit vergoldeten Rossen, 

gemalter Landschaft, l-aubwerk und anderem Gemalde; vornc ist cs mil einer 

prachtigen Fassade, mit MciBclarbcit, verschiedenem Zierat und schbner Architektur 

ausstaffiert. AnschlicBend folgi das Theater mit der Biihnc, grbBer und langer als 

das Auditorium selbsi, so daB man den darin stehenden Szencnaufbau bfter als 

zwblfmal augenblicks verandern kann. Dieses besagie Auditorium ist so grofi, 

daB cs bei 3000 Mann fafit. Im unteren Gebaudcteil befindet sich noch cin andercs, 

kleineres Auditorium, welches cbenfalls ein wohlgebautcs und mit etlichen Szenen 

geziectes Theater hat; hier haltcn die unteren Schulen ihre Privatkombdien und 

DekIamationcn.“ Der obcrc wic dcr unicrc I'hcatcrsaai haben im Laufe dcr Zeit 
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mehrfache Wandlungen erfahren; der obere Saal erhieli im Jahre 1736 ein neues 

Deckengemalde, die Jungfrau Maria inmitten von Engcln in einem Barockhimmel 

schwebend, dessen Maler Anton Hertzog ist, von dem auch die Fresken in der 

Bibliothek im Kollegiumsgebaude stammen. 

In diesem Prunksaal, dem altesten Theatersaal Osterreichs und einem der altestcn 

dcr Welt uberhaupt^ spielten die jesuiten mit ihren Schiilern Theater, von der Mitte 

des 17. Jahrhunderts an mindestens fiinfmal im Jahre je vier kleinere und ein grofies 

Spiel. Im Jahre 1650 wurde im Profefthaus am Hof, aus dem die Jugend in die 

Backerstrafle gezogen war, wieder ein Gymnasium mit sechs Klasscn eingcrichtet, 

das bald gegen 600 Schuler zahltc; es spiehc cbenso wie das Collegium Academicum 

in dcr Backerstrafie viermal im Jahr die klcincren Spicle und einmal die grofic 

Schulschlufiauffuhrnng, so dab es im Rahmcn der jesuitcnschulen in dcr Folgc bis 

zum Jahre 1761 fast alljahrlich zehn Theaterauffiihrungcn gab. Noch im Jahre 1760 

spielten sowohl im Profebhaus am Hof wie im Collegium in der Backersirafie die 

vier Unterklassen wie gewohnt ihre Stucke; Slt^ffe aus der geisilichen Oeschiehte, 

wie den ,,.Martyrer Hermagen'* oder den von seinen Brudern verkauften ,,Josef“, 

Oder aus der Antike: ,,Epaminondas“, ,,Perseus“, ,,Midas“. 

Das vollentwickeltc Schulspiel der Jesuiten, das uber ein Jahrhundert wahrte, 

verlangte in der osterrcichischen Ordensprovinz jahrlich etwa 80 bis 90 Stucke, 

in der ganzen Zeit an die neuntausend. Daruntcr bcfinden sich hervorragendc Werke 

von Avancinus, Adolph, Bidcrmann und anderen. 

Die Secle des Theaterspieles der Schule war der Klassenlehrer. Er verfabie 

nicht blob das Stuck, sondern setztc es auch in Szene. Im 16. Jahrhundert wird 

im Wiener Kollcg der Professor der Bciedsamkeit Bartholomaus Vuastonianus als 

,,derzeitiger Unterweiser in Dialogen und Komodien“ genannt. Wenn der Magistcr 

der Klasse erkrankte oder srarb, war die Muhe eines ganzen Jahres umsonsi. So 

hatte im Jahre 1738 im Gorzer Gymnasium der Eehrer dcr dritlen Klasse seine 

Schuler fur das Spiel vorbereitet, als ein ,,tragicus casus“ alles iiber den Haufen 

warf. Der Sohn ernes Schusters war wegen Raufcreien, Zuspaikommens (der 

Bericht nennt es einen ,,Dicbstahl der Minuten") und ahnlichcr Strcichc von dcr 

Schule ausgeschlosscn, aber uber Bitten seiner Eltern wieder aufgenommcn worden. 

Da er sich nicht besserte, wurde er endgiiltig rcicgieri; cr bcschloI5 nun, sich an seinem 

Lehrer zu rachen und ihn zu ermorden. Mu einem zwei Pfund schweren Stein in 

den Falten des Mantels ging er ms Gymnasium, an den Ort dcs Thcaterspicls, Ueb 

den Lehrer herausbitten und als er weder im Guten ncKh durch Drohungen seine 

Wiederaufnahmc in die Schule erreichen konnte, schlug cr den Lehrer mil solchcr 

Wucht auf das Haupt, dab es ,,fast ein Wunder war, dab diescr nicht auf der Stelle 

tot blieb“. Er genas zwar, aber das Spiel mubte fiir dieses Jahr unterblciben. 

Die Vorbcreitungen erstreckten sich uber das ganze Schuljahr; wenn aus irgend- 

einem Grundc — mcist war es die bOsc Pest — die S< hulen erst sparer, »m Februar 
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Oder Marz sta^tt im September 
des Schuljahres, erdffnet werden 
koimten> mufite das Spiel fiir 
dieses Jahr unterbleiben. 

Von den tausenden Stiicken, 

i\ die im Lauf der Zeit in der 

V bsterreichischen Provinz gespielt 

/ warden, sind nur wenige er- 

halten. Von einer Reihe kennen 

wir den Inhalt, die sogenannten 

Periochen, die fiir Zuschauer, die des 

Latcins nicht geniigend machtig waren, 

gedruckt and an sie verteilt warden. 

Die alteste bekannte Wiener Perioche 

stammt aus dem jahre 1610, es ist die 

TragOdic „Jephte“. 

Allen Stiicken lag ein Thema zu- 

grunde; cine Glaubenswahrheit, eine 

Sittcnlehre, das Argumentum, das dann 

an der Hand eines Ereignissesdramatisch 

dargestcllt and exemplifiziert wTirdc. 

Zunachst waren die Stoffe geistlich: 

Begebenheiten der heiligen Ge- 

schichte, aus den Evangelien, 

der Bibcl oder den Schriften 

^ Kitchenvater 

mVi Mfj (belicbt waren 

vi V W Martyrerschick- 

^ sale als Bei- 

k\ spicle von 



Glaubenstreuc und Bekennermut. Bald mischten sich xnoralische StofTc, zunachst 

ebenfalls an gcistlichen Begebenheitcn bcwiesen, ein, dann aber finden wir, 

und mit der Aufnahme der historischen Studien zu Anfang des 18. Jahr- 

hunderts in steigendem Mafie, Themen aus dcr Geschichte. Von den antiken 

Herrschem iiber die alien deutschen und langobardischen KOnige bis zu 

den regierenden Habsburgcrn war allcs vertrcten, was Rang und Namcn hattc 

und der Jugend als leuchtendcs oder als abschrcckendes Bcispiel diencn 

konnte. Bemerkenswert isi, dafi eine Reihe von Stoffen in der Literatur der 

spateren Jahrzehnte, insbesondere im Klassizismus, wiederkehrte; wir finden 

im Jesuitentheater, um nur einige Beispiele zu nennen, Vorlaufer der ,,Rauber“ 

Schillers ebenso wic der „Iphigenie“ Goethes oder KOmers ,,Zriny*\ Das 

Jcsuitenthcater ist somit auch als Wegbcrciter dcr Literatur von Bedcutung> 

dariiber hinaus stellt es die umfassendstc bekannte TTieaterorganisation dar. 

Im weitesten Umfang bereitete es den Boden fiir das Berufstheater vor, indem 

es die kuliurtragendc Schicht schon in friiher Jugend mit dem Theater 

vertraut machtc. In vielcn Stadten der 6sterreichischen Provinz, zum Beispiel 

in Ungam, war es geradezu der direkte Vorlaufer des Berufstheaters. Nicht in 

der grandiosen Aufmachung dcr Stiicke an einzelnen Orten, wie etwa Wien oder 

Graz, Oder im literarischen Wert der Werke eines Avancinus liegt die Bedeutung 

des jesuitentheaters, sondern in seiner Leistung fiir die Gcsamtcntwicklung der 

Kultur. Als seine Sendung erfiillt ist, stirbt es ab. Mit der Aufklarung begann auch der Kampf um die Jesuitcnschule, die 

dem Kaiser durch zwei Jahrhunderte die fiihrcndcn Manner gestellt 

hattc und der die Gegenreformation ihren Erfolg in Osterreich ver- 

dankte. Das Hauptargument gegen sic war, daO sie riickstandig und 

ihre Methode veraltet sei. Nun haben gcradc die Jcsuitcnschulen in der ersten 

Halfte des 18. Jahrhunderts sich als durchaus fortschrittlich erwiesen, den histo¬ 

rischen Unterricht eingcfuhrt und die Pflege der Naturwisscnschaftcn gefbrdcrt.. In 

Wien griindeten sie ein Musaum Mathematicum, das erste Institut dicser Art in 

Osterreich, einen Vorlaufer der heutigen Museen, und vcrfolgten durch die Samm- 

lung physikalischer und astronomischer Instrumente exakte Lehrzwecke. Die jesuiten 

waren auch die ersten am Orte, die ernste physikalische und chemische Experi¬ 

ment c machten und allgemein vorfuhrtcn; Kaiser Franz, der Gemahl Maria 

Theresias, berief sie zu solchen sogar nach Schbnbrunn. 

Bis Uber die Mine dcs 18. Jahrhunderts betrug die Schiilerzahl in den Jcsuitcn¬ 

schulen der Osterreichischen Provinz mchr als 16.000 und wenn ihre 2^hl dann 

auch etwas zu sinken begann, traf die Aufhebung des Ordens ein immer noch 

bliihendes Schulwesen. 

Im Jahre 1760 war das SchluBspiel im Theatersaal in dcr BackerstraBe dcr scchstcn 

Klasse, der Rhetorik, vorbchalten, die den ,,Mcniiu8“ — das letzte Stuck dcs jesuiten- 
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theaters in Wien iiberhaupt — gab. Man bcwundcrte noch die Schbnheit des 

Stiickes, das Spiel der Jiinglinge, den ausgesuchten szenischen Apparat und ahnte 

nicht, dafi es das letztemal war; bald darauf erging ein kaiserlicher Befehl, daB 

diese Art Obungcn in der Schule ganzlich zu unterbleiben batten, und im Jahre 1761 

,,betrat niemand mehr das Theater**. Die Biihne verfiel; erst im Jahre 1766 wurde 

das Gewirr von Balken und die Unordnung im Saal beseitigt und das Auditorium 

wicder fiir Akademien eingerichtet, aber der alte Glanz war dahin; sieben Jahre 

spatcr wurde die gesamte Tatigkeit der Societas Jesu verboten (1773). 

Die Aufklarung hatte Wien endgiiltig erreicht. Mitten durch die Stadt zog die 

Scheidelinie der Geister. Vor dem liierarisch gefesiigten Berufstheater mufi das 

Jesuitentheater allmahlich weichen. 

Der Jesuitenorden raumt auf Befehl des Kaisers das Land, die Mission seiner 

Entsendung ist erfiillt. Der gefestigte Katholizismus hat im Verein mit der kaiser- 

lichen Gcwalt den Tiirkensturm iiberwunden, die Bliite des Barocks ist herrlich 

aufgebrochen. 

Seit jencn Zeiten der Jesuitenschule ist das Wort Theater aus dem Denken und 

der Phantasie des dsterreichischen Volkes nicht mehr wegzudenken. Theater als 

freie Diskussion, als Mittel der Erkenntnis, als methodisches Gesprach zwischen 

den Menschen. Sieben Generationen hindurch wurde die Jugend erzogen, Theater 

und Welt zu verbinden und zu vergleichen, das eine im andern zu sehen, durch das 

andcre zu verstehen. 

Inmitten der Aufienwelt, die haufig genug Macht vor Recht setzi, hat das Theater 

immer mehr der mutigen Rede Asyl gewahrt und die Biihne sich zur Freistatt 

des offenen Wortes gewandelt. So ist dem Volk in Osterreich — nicht blofi den 

Berufsschauspielcm, den Dichtern und Akieuren — der BegrilT Theater zum 

Lieblingskind seiner Lebensfiihrung geworden, groBes Welttheaicr, das Leben 

ein 7'raum, Spiel von und fur jedermann. 
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A Is die Tiirkei sich von den schweren inneren Wirren, in die sie in der 

ersten Halfte des 17. Jahrhunderts verstrickt war, erholt hatte, imd unter 

den trefflichen Grofiwesieren Mohammed und Achmed KOpriilu die 

glanzende Tradition Sulaimans des Prachtigen wieder anfzunehmen begann, war das 

Heilige Rbmische Reich deutscher Nation nach den Worten des grofien .^atirikers 

Voltaire wedcr heilig, noch rOmisch, noch ein Reich. Ausgeblutet durch die 

mOrderischen Raubziige des Dreifiigjahrigen Krieges, verheert durch eine feindlich 

sengende Soldateska oder durch pliindernd marodierende Landsknechtscharen, 

bildetc es ein willenloses Werkzeug fremder Machtinteressen. Der Norden stand 

unter schwedischer Kontrolle, im Westen schritt der SonnenkOnig Ludwig XIV. 

an die Verwirklichung seiner mafilosen Anspriiche, und im Siidosten bereiteten 

heftige StOfic des Osmanischen Imperialismus gcgen die Republik Venedig, 

gegen Polen und Rutland einen Hauptsturm auf das Herz Europas vor. 

Wahrend die dcutschcn Fiirsten sich von der Enge ihrer partikularistischen 

Politik nicht befrcicn konnten, hielt Osterreich Wache am Rhein und an 

der Donau. Scinem Kaiser, dem Habsburgcr Leopold I., einem stillen und 

fricdliebenden Mann, ficl die weltgeschichtliche Aufgabe zu, in einer Reihe 

ruhmreicher Fcldziige sowohl den franzosischen Expansionsdrang einzudammen, 

als auch im Siidosten der fast zwei Jahrhundcrte lang auf Europa lastenden 

Tiirkcngcfahr zu tkrgcgnen. Ostcrrcichs urcigenste und vcrpflichtendste Aufgabe, 

die europaische Mitte zu wahren, trat in eine kulminierende Periode tddlicher 

Bedrohung ein. 

Im Jahre 1664 konnte noch ein tiirkisches Hcer unter Achmed Kbpriilii von dem 

gcdankenreichcn F’eldherrn Raimund Montecuccoli am Eindringen in Ostcrreichisches 

Gebict gehindert werden. Schwerc Sorgen aber mOgen schon die 6sterreichischen 

Siaatsmanner dicscr Zeit erfiillt haben: der Halbmond pflanzte seine heilige Fahne 

vor den Torcn NiederOsterreichs auf, Frankreich griff in den Rcunionen nach 

dem Rhein, in Ungarn rebellierten die Kuruzen, und der Hofkriegszahlmeister 

mcldete, daB kcine hundcrt Gulden mehr in der Kasse seien. Inzwischen ver- 

dichteten sich die Anzeichen umfassender turkischer Vorbereitungen zur drohenden 

Gewifiheit. 

Im Marz 1683 setzte sich das osmanische Heer mit einem gewaltigen Trofi von 

Adrianopel, wo cs sich gcsammelt hatte, nach Norden in Bewegung. Der Sultan 

Mohammed IV., selbst ein unkricgerischer Mann, licB es sich nicht nehmen, mit 

dem gesamten Hofstaat — der Harem allcin beanspruchte iiber 100 Reisewagen — 

seinem Heere bis Belgrad das Geleit zu geben. Herden von Vieh wurden mit- 

getrieben und Kontingente allcr VOlkerschaften des Orients und Okzidents, tiirkischc 

Spahis, Janitscharen, Bosniaken, Slawen und Tataren gaben dicsem Zug den 

buntesten Rahmen. Ober 300.000 Mann, zusammen mit den ungarischen TOkOly- 

Scharen und dem ungeheuren Trofi, zogen die Tiirken, angefiihrt von dem ruhm- 
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begierigen Grofiwesir Kara Mustafa> hinter der wehenden griinen Fahne des 

Prophcten liber die Belgrader Briicke gegen Westen. Ihre Losung hieB: Wien> 

Prag> dann der Rhein. In Rom> so hatte es der turkische Kanzler KOprulii 

geschworen, sollten die Rosse im hohen Raum der Peterskirche eingestellt 

werden. 

In dieser Situation war Europa alles andere denn einig und geschlossen. Im 

Gegenteil. Die Diplomaten des SonnenkOnigs waren ailenthalben bemliht, die 

Tiirken gegen das Haus Osterreich zu unterstiitzen. Als Kaiser Leopold nach 

Bundesgenossen suchtej waren nur wenige Fiirsten zur Hilfcleistung bereit. Als 

crster stellte sich der Papst mit rcichen Subsidien ein, die den verzweifelten Hof- 

kriegszahlmeister schon einigermaBen beruhigen konnten. Spanien, Portugal und 

die italienischen Stadtstaaten folgten diesem Beispiel. Polen unter KOnig Sobieski 

wcchselte mit Osterreich das Versprechen gegenseitiger Hilfcleistung. Eine Reihe 

deutscher Fiirsten, voran die von Bayern, Sachsen, Frankcn, schlossen sich dem 

Kaiser an. Zahlreiche andere jedoch standen dem Kriege fern, an ihrer Spitze 

der groBe Kurfiirst von Brandenburg. 

Die Koordinierung der vielgestalteten Hilfcleistung zum beabsichtigten Heer 

von 80.000 Mann bedurfee neben hundert anderen Muhen vor allem dcr Zeit — und 

gerade diese fehlte. So sah sich der kaiserliche Feldherr, Herzog Karl von Lothringen, 

vor die unlOsbarc Aufgabe gestellt, mit 24.000 Mann Operationstruppen den zehnmal 

starkeren Gcgncr am Vordringen auf die Reichshaupt- und Residenzstadt zu hindern. 

Sich dem Feinde zu stellen, war unmOglich. So entschloB er sich, das Heer hinter 

das befestigte Wien zuriickzufuhren und den Zuzug der HilfsvOlker aus dem Norden 

und Westen abzuwarten. Erst als die Schwarme der Tataren bis in den Wicncrwald 

TORKISCHES FLUGBLATT anno 1683 

yfVon Gnadtn des Himmels waltenden Gottes 

verp/dnden Wir, Aiola Mohammed, glorreicher 

und ganz allgewaltiger Kaiser von Babylon und 

Judda, vom Orient und Okzident, Kdnig alter 

irdischen und himmlischzn Konige, Grofihbnig 

dee heiligen Arabien und Mauretanien, geborener 

und rukmgekrbnter Kdnig Jerusalems, Gebieter 

und Herr des Grabes des gekreuzigten Gottes der 

Ungldubigen, Lhr, Cdsar Roms, und Dir, Kdnig 

von Polen, Unter heiligstes Wort, ebenso alien 

Deinen Anhdngem, dafi Wir im Begriffe sind. 

Dein Utndckzn mit Krieg zu uberziehen und fuhren 

Wir mit uns 13 Konige mit 1,300.000 Kriegem 

Infanterie und Kavalterie, und toerden Dein 

Ldndchen mit diesem Heere, von dem taeder Du, 

ruxh Deine Anhdnger Je eine Ahnung hasten, ohne 

Gnade und Barmherzigkeil mtt Hufeisen zertreten 

und dem Peuer und Schwert uberlie/em. Vor allem 

befehUn toir Dir, Uns in Deiner Residenzstadt 

Wien zu ertvarten, damtt wir Dich kdpfen kdnnen, 

auch Du, kleines Kdniglein von Polen, tue das- 

selhe. Wir werden Dich, sowie alle Detne Anhdnger 

vertilgen und das allerletzte Geschdpf Gottes, das 

nur ein Giaur ist, von der Erde verschxoinden 

machen ; Wir iverden Graft und Klein vorerst den 

grausamsten Qualen aussetzen und dann dem 

schdndlichsten Tod itbergeben. Dein kleines Reich 

will ich Dir nehmen und die gesamte Bevolkerung 

von der Erde wegfegen. Dich und den Kdnig von 

Polen werden Wir solange leben lassen, bis Ihr 

Euch uberzeugt haben werdet, dafi Wir alles An- 

gesagte erfullt. Dies zur Danachachtung. 

Gegeben in Unserem 40. Lebensjahr und im 

26, Jahr Unterer allmdchtigen Regierung.** 

68 





Turkenhelagerung 

vordrangen — am 7. Juli—, verliefi der Kaiser mit scincm Hot' die Stadt, die sich 

nun in aller Eile auf die Belagerung vorzubereitcn begann. Indessen walztc sich 

das Tiirkenheer an die I.eithagrenze heran, Ort um Ort flammte auf. An der 

Hauptstadt vorbei streiften die wilden Scharen, brennend und sengend, tief ins 

Land. Mit atcmloscr Spannung sah man in alien Teilcn Europas dem Schicksal 

Osterreichs entgegen. 

Schon damals war Wien als gesellige und lebenslustige Stadt bekannt. Angesichts 

der unmittelbaren Gefahr schwand aber Leichtsinn und Ubermui, eine Ent- 

schlossenheit bemachtigte sich der Biirgerschaft, die der Bewunderung wert ist. 

Die stark vernachlassigten Befestigungen wurden fieberhaft wieder instandgesctzt; 

alien voran stand das Beispiel des rastlosen, tapferen Burgcrmcisters Liebenberg. Das 

militahsche Obcrkommando der Festung ubernahm Rudiger Graf Starhemberg, dem 

zur Verteidigung etwa 16.000 Mann, die freiwilligen Biirgerkorps eingerechnet, 

zur VerfQgung standen. Die Studentcn formierten sich untcr ihrem Rektor, die 

Ziinfte errichtetcn Freikompagnien und sclbst die Frauen beteiligten sich rcge an 

den Schanzarbeiten. 
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Die siegreichen Heerfuhrer nach dem Entsatx von Wien 

Am 14, Juli erschien das Gros des Tiirkenheeres vor Wien und begann 

sich fiir die Bclagerung hauslich einzurichten. Bereits am nachsten Tage 

dchnte sich eine Zcltstadt im Halbkreis vom Laaerberg bis nach Heiligen- 

stadt aus. Die Hauptangriffsfront richtete sich gegen Burg- und Schottentor. Hier 

lagerten auch die Janitscharen und andere tiirkische Elitetxuppen. Die Hilfs- und 

Tributvblker aus den Balkanlandern nahmen im Nordwesten bei Heiligenstadt, die 

asiatisch-afrikanischen Truppen am Laaerberg Aufstellung. Am 16. Juli iibersetzte 

der Herzog Karl von Lothringen, der sich bis dahin in der Leopoldstadt aufgehalten 

hatte, mit seinem kleinen Reiterheer — die Infanterie hatte er an Starhemberg 

abgegeben — die Donau und brach hinter sich die Briicke ab. Da iiberschritten 

die Tiirken den Kanal und schlossen Wien auch vom Norden ein. 

Schon in den ersten Tagen dcr Belagerung konnte sich der Grofiwcsir iibcrzeugen, 

dafi die Stadt nicht im Handstreich zu nehmen war. Ja selbst eine Bezwingung 

durch ein kontinuierliches Artilleriebombardemcnt erwies sich angesichts der Tat- 

sache, dafi in 312 auf den Wallen aufgefahrenen Kanoncn die Wiener ein ausreichen- 

des artilleristisches Gegengewicht besaften, als aussichtslos. Es mufitc also die Er- 

oberung langsam und miihselig Schritt fiir Schritt versucht werden, Ruhr und Krank- 

heiten aller Art schwachten die Verteidigungskraft der Belagerten erheblich. Ein 
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fast pausenloscs Bombardemcnt lag auf der Stadt, die durch' Feuersbriinste mchr ah 

cinmal auf das schwerste bedroht wurde. Die tucldschen Minen, die die Turken 

gclcitct vom Korps der franzbsischen Festungsingenieure, unterirdisch an die Walle 
und Mauem dcr Stadt heranfuhrten, rissen Stiick um Stiick der Befestigungtanlagen 

nieder. Aufierdem machte sich gar bald empfindliche Lebensmittelknappheit be 

merkbar. Unter dem ununterbrochenen Ansmrm der Janitscharen schmolz das 

kleine Haufchen der Verteidiger taglich mehr zusanunen und die Leichen in den 
SiraSen lie6en sich kaum mehr wegschaifen. 

In der Nacht auf den 10. September 1683 — Wien wurde bereits 60 Tagc und 

Nachte berannt — schwamm ein kiihner Reitersnuum unter groGen Gefahren 

durch die zahlrdchen Donauarme mit dem Ictztcn Brief, dem Ictztcn Hilferuf 

Starhembergs, der die wenigen, aber bedeutungsvollen Worte enthielt: Keine Zeit 

mehr verlieren, gnadigster Herr, )a keine Zeit mehr verlieren. 

Herzog Karl von Lothnngen vcrlor auch keine Zeit. Am gleichen Tage dcs 

10. September fuhrte das Entsatzheer den Donauubergang bei Tulin und Krems zu 
Endc, 27.000 Osterrcichcr, 20.000 Polcn, dann die Sachsen, Bayern, die Schwaben 

und Franken, insgesamt an die 80.000 Maim. In der folgenden Nacht schlug 

Lothringen scin Lager am Kahlenberg auf, in den niedergebrannten Mauem dcs 

Kamaldulenserklosters, Raketen vom Hermannskogel kundeten die nahe Hilfe 

an, von dcr Molkerbastei anrworteten drei Schiissc. Gcsichert durch Detachements 

in Richtung Donau, KJosterneuburg und Kufidorf, vollzog sich am 11. September 

der von Kara Mustafa fur unmOglich gehaltenc Aufmarsch der vereinten Armeen 

in den Waldern dcs Wiencrwaldcs. 

Lau und mild, so berichtet der Chronist, war die Nacht auf Samstag, den 12. Sep¬ 
tember. Um 4 Uhr morgens las der KapuzinermOnch und piipstliche Legat Marco 

d’Aviano auf cincm aus Trommeln hergcstellten Altar m dcr Sakristci dcr Kahlcn- 

bcrgkirchc cine hi. Messe. Bei Sonnenaufgang formierte sich das Heer zur Schlachi. 

Kara Mustafa, der gegen den Rat dcs erfahrenen Unterfeldhcrm Ibrahim die 

Belagerung dcr Sudt bcira Hcranrucken dcs Entsauheeres nicht aufgcgcben hattc, 

sah sich nun in einen Zweifrontcnkampf vcrwickelt, dcr ihn bald in die ungiinstigstc 

l.age brachtc. Dem linken Fliigel Karls von Lothringen gelang dcr erste bcdcuiende 

Erfolg: Das zah vertcidigte NuBdorf wurde gesturmt und Heiligenstadt bedroht. 

Bald darauf erreichte das Zentrum Grinzing. AIs der bnkc Fliigel sogar weit uber 

DPbhng vorprclltc, cntschloO sich Karl zu eincr Rechtsschwenkung, die die tur- 

kischc Front von der Flanke aufroUtc. Nach cincm Entlastungsangriff der turkischen 

Rcitcrci am linken Fliigel, der sun Widcrstand der gepanzerten polnischen Reiter 

scheitertc, mufitc dcr hsu^nackige Tiirkc die Schlacht ah verloren aufgcben. Das 

nun regellos fliehende Heer konnte sich erst bei Raab in Ungam wiedcr sammeln. 

Dcr Schau dcs Grofiwesirs und die reichc Bcute dcs orientalischen Lagers fielcn 

n die Hande dcr Sieger. Wien aber, so schricb dcr Kbnig Sobicski an seine Frau 



war einc StAttc ties Jammers. 

Nur iang&am konnte sich die 

»chwer miegenommenc Stadt 

wieder crholen. 

Der Eindruck, den dcr 

Sieg am Kahlenberg hervor- 

rief, war im ganzen Abend- 

land iiberwAltigend. Nun 

naherte sich auch der GroBe 

Kurfurst dem Kaiser wiedcr 

und liefi sich fvir die Bctei- 

ligung eines brandenburgi- 

schen Korps an dem darauf- 

folgenden ungarischen Feld- 

zug gcwinnen. 

Unter den zahlrcichcn 

Gliickwunschen, die Oster- 

reich zugedacht waren, licfen 

ala Erforderms der Etikettc 

sogar solche des franzosischcn 

KOnigs ein. Fur den uner- 

warteten, unbegreif hchen Eni- 

satz von Wien gebrauchte 

Ludwig XIV. das Wort 

,mir«clc“; ein Wundcr 

Im kaiscrlichcn Heere hatte 

sich cm schmachiiger Offizier 

durch Tapfcrkeii ausgczoich- 

/<icc: Prmz Eugen von Savoyen 

Im jahre 1684 erschien ein 

* Buch von P. W v HOrnigkh, 

dem dcr Verfasser cinen Ruf 

an die Spitze stellic: Ostcr- 

reich uber alles, wenn cs 

nur \fcnll. 

Die groBc Entschcidung 

war gcfallen. Die geschiagcnc 

Pfiirtc hatte mcht mehr die 

Kraft, ihre Besitzungen zu 

^behaupten 





BAROCK 
IN 

OSTERREICH 



D as 6sterreichische Barock ist kcin Kunststil. 

Das 6sterreichische Barcxik ist keinc Sache der Muscen. 

Das dsterreichischc Barock ist keinc tote, abgcschlossene Erscheinung, 

iibcr die man registriercnd sprechen kann. 

Das Ostcrreichische Barock ist ein lebendiges Geheimnis, das, wie jedes echte 

Geheimnis, nur von innen her sich dem Alitlebendcn, Mitfiihlcnden erschliefit und 

offcnbart. 

Frcunde unseres Landes, zumal unserer ,,Haupt- und Residenzstadt“ Wien! Wenn 

ihr dies seltsame Land wirklich erfahren wollt, das lebendige Mysterium Osterreich, 

dann miiBt ihr seine intimste und strahlendste Verkbrperung erfahren, in Singcn und 

Sagcn, in Wort und Bild, in Baugestalt und hoher Festlichkeit: in unserem Barock. 

Unser Barock! Sichcrlich: cs gibt ein grofiartiges italicnischcs Barock mit den 

crlauchten Ahnherrcn Borromini, Bernini (ja bcrcits Michelangelo). Es gibt grofi- 

artige franz6sische und hoUandische Architcktursystcme dcs Barock, neben ihnen 

steht weitausschwingcnd das frankische und b^ihmischc Barock — sic alle sind als 

„Kunst8tile** fur uns von Bedeutung geworden. 

Was abcr wissen wir damit? Fast noch gar nichts! Denn — das bsterrcichischc 

Barock ist kein Kunststil. Es ist das Geheimnis einer Sternstunde Osterreichs, 

geboren aus dcr Obcrwindung von Todcsnot, Scclenangst und dcr Gefahr einer 

Obermachtung durch das Fremdc. 
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Burocktheuter liurnacini, II tuoco eterno 

Damals — 1679 — wiitet die Pest in Wien. Die Stadt versinkt in Hekatomben 

von Toten. Vier Jahre spater — 1683 — berennen die Tiirken Wien. Das vorher- 

gehende Jahrhundert hatte den miihevollen Sieg der katholischen Emeuemng iiber 

die protestantische Bewegung gebracht, ein mit viel Schmerz, viel Leid, mit Not 

und manchcr Gewalt verbundenes Geschehen . . . 

Nun aber sehnen sich die Seelcn, die Lciber nach Befreiung. Wie ein ungeheurer 

Rausch kommt es iiber die Stadt^ die soeben noch ihre hcrrlichen Vororte in Schutt 

und Asche gelegt hat, um sie nicht dem Feind in die Hande fallen zu lassen. Deren 

Biirgerhauser ebcn noch voll unbestatteter Toter warcn. In deren ofTcne Flanke, 

an der Burgbastei, ebcn noch — am 4. September 1683 — viertausend Janitscharen 

eingedrungen waren, um erst nach stundenlangem blutigsten Ringen zuriickgeworfen 

zu werden. 

Nun aber ist cr da — dcr Sieg. Wenn es jemals in dcr Wcltgeschichtc einen cchtcn 

Sieg gab, dann diesen. Er ist nicht abgetan mit den Feldzugen des Prinzen Eugen 

von Savoyen, mit den Friedcnsvcrtragen von Karlowitz (1699) und Passarowitz 

(1718), die Osterreich bis tief in den Balkan, nach Belgrad, Bosnien, in die Walachei 
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Karlskirche^ Witn 

hincin zur Vormacht dcs Abendlandes werdcn lassen. Was sich namlich hier in 

Wien, im Herzraum Osterreichs, imter den drei grofien Barockkaisern Leopold 

(•f 1705), Josef I, (f 1711) und Karl VI. (f 1740) begibt, geht weit hinaus iiber das 

militarisch-politische Spektakel, das wie eh und je den Volkern zwar viel Larm, Leid 

und Kriegsgeschrei einbringt, nicht aber das ersehnte, zarte Wunder: das grofie 

OfFensein angesichts dcr Fiille des Lebens, die frciwillig frohe Aufnahmc alles 

Guten, SchOnen, Starken, ja Gegensatzlichen — mag es von Ost und West, Nord 

und Slid koftimen — die Harmonic dcr Gegensatze. 

Dies aber wird Osterreich durch sein Barock zuteil: GLanzendcr Spiegel des 

Abendlandes, Europas. Heimholung seiner Gegensatze in ein viclstimmigcs, vicl- 

tOniges Konzert. Dies ist das Wunder jenes Sieges: das Land vcrschliefit sich nicht 

in stolzer Oberhcblichkeit, wie so oft Siegermachte nach schweren, notvoU erkampften 

Siegen. Unser Land tut sich vielmehr auf, wird groB und weit. Ein Becher, der sie 

alle aufnimmt: die Italiener und Franzosen, die Spanier und Hollander, die Dcutschcn 

und Ungam, die BOhmen und Siidslawen. Und sic kommen: als einfache Maurcr- 

gesellen und als Hoftheateringenieure, als Arzte und Baumeister, als Hofdichter, 
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Komponisten, Predigcr; als Fabrikanten feincr Tuch- und Kunstwaren; als Soldaten 

und Schauspieler; als Sanger und Maler, als dienendes Bauvolk und als grofie adelige 

Herrcn. 

Das Konzert kann also beginnen: die Verwandlung der Welt zu einer riesigen, 

ungeheuren Schau-Biihne, zu einem Festtheater. 

Dcnn dies gehOrt zum innersten Wcsen unseres Barocks: es ist von Anfang her 

bis zu seinem Ende — Theater. Vom Prunkbegrabnis Josef I. im Jahre 1711 (Fischer 

von Erlach baut das Castrum doloris, das Prunk-Schau-Geriist zur Verherrlichung 

dcr crhabenen Gestalt des verblichenen Kaisers) — bis hinunter zum ,»Wursiel- 

pratcr“. 

Jawohl, noch das Schaubudengeprange des Volkspraters, dieser Belustigungs- 

statte des Volkes, der kleinen Leute, mit Ringelspiel und Grottenbahn, mit dem 

grofien Chinesen Kalafati und dem Geisterreigcn, der in den Buden sein panto- 

mimisches Wesen treibt, das ist letztlich Barock. Wenngleich blofi sein Abgesang! — 

Nochmals gesagt; Freud und Leid, Schauer» Gruseln, Todesbangen, grofie und 

kleine Angst — alles iiberwunden in der Darstellung, in dcr kiinstlerischen Bewalti- 

gung letzter, geheimster, wehester Spannungen, die ein Menschenherz, einc 

Menschenbrust umfassen und umfangen kann. 

Wir halten eincn Augcnblick verhaltend inne, um der Grbfie, der Strahl- und 

Reichweite dieses bsterreichischen Wunders zu gedenken. Da gewanden sich also 

nicht nur die Palastc und Schl6sser, die Dome und Kloster der geistlichen und 

weltlichen Herren von Wien bis tief hincin nach Nordosten, nach Polen und Wol- 

hynien, und Siidosten, Ungarn und Banar, in das neue Kieid dieses Weltsiils Oster- 
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reichs. Es nimmt der Alltag, es nehmen Wicge und Krippe, Ringelspiel, Teller, 

einfachstes Hausgeriit, Tied, Wort und Rcdensart des einfachen Volkcs nunmehr 

Farbe und Form, Klang und Symphonic des grofien Oberwinders aller Gegensatze 

unscres Barocks an. 

Wcr denkt heute noch daran, wenn er aus einfachem Munde eines ,,alten Wieners** 

leicht und fein das ,,Kuss* die Hand** hdrt, daB dieses aus dem spanischen Hof- 

zeremoniell unserer Barockkaiser kommt? 

Wcr denkt heute, im Wurstclprater, bei den Feen und Zwergen diescr Schaubuden 

des Kleinen Mannes, daB sie aus den Zaubermaschinerien des kaiserlichen Hof- 

theaters abstammen — von den Festen des GroBen Mannes, in dessen Reich die 

Sonne nicht unterging . . . 

Die Sonne, die untergehende Sonne: Wenn sie heute, im Schwarzenberggarten 

Oder in Sch6nbrunn, spielend-zartlich ihre Lichter iiber stcineme Putten, verliebte 

Paare, Nymphen, GOttinnen und Menschenkinder gleiten lafit, dann gedenkt sie 

ziirtlich ihrer hbchsten Stunde in Osterreich. 

Unser Barock wurde geboren als eine kaiserliche Kunst. Teben, Schauspiel des 

Lebens, um den Kaiser, um sein Reich. 

Da ist dcr beriihmte erste Entwurf J. B. Fischers v. Erlach 1695 fiir Schdnbrunn. 

Eine gigantische Anlage. Galerien von Vorbauten, welchc ricsige Platzc fur Fest- 

lichkeiten, AuBciige, Prunkspiele des Hofes, der ,,Gescllschaft“, offcnhalten, sollen 

den Oast zur riesenhaft ausgeweiteten Fassade des Schlosses flihren. Das Um- 

greifende — und auch Ausschweifende — MaB und MaBlosigkeit des Barocks, sie 

werden hicr offen sichtbar. Die Natur wird zu gestutzten franz6sischcn Parks ver- 

wandelt, die Kiinste tanzen den Reigen um den neuen Sonnenk6nig. Dieses Sch6n- 

brunn ware ein Obcr-Versaillcs geworden . . . 

Es blieb beim Projekt. Selbst darin Bnden sich wieder Osterreich und sein Barock. 

Wirklichkeit hingegen, monumentale, herrscherlich groBe Wirklichkeit dieses 

Dranges, alles zu umfangen, wurde Fischer v. Erlachs anderes Projekt, das barocke 

Wahrzeichen Wiens — die Karlskirche. Als 1713 wieder die Pest Wien iiberzog, 

hatte Kaiser Karl VI. ihren Bau gelobt. 1716—1737 wurde cr ausgefiihrt. Es geht 

die Kunde, daB der Gedanke zu dieser hicr verwirklichten wundersamen Verbindung 

von Sdule, Vorhalle und Kuppelbau Fischer v. Erlach bei cinem Blick vom Pincio, 

dem Hausberg der R6mer, aus kam: da einten sich ihm, im Licht der Abendsonne, 

Peterskirche und Trajanssiiule — das antike und das christliche Rom. Tatsachlich 

entspricht dies dem innersten heiBesten Willen des kaiserlichen Barocks: die Karls¬ 

kirche will Synthese vom rOmischen Forum und christlich-kaiserlicher Majestat 

sein. — 

Harmonic der Gegenssitze: von Christlichem und Antikischem, von Geistlichem 

und Weltlichem, von Ost und West, Nord und Slid. Die benediktinischen Klbster, 

Melk und Qbttweig — strahlende Monstranzen auf den lichtdunklen Kegeln des 
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Schlofi Schanbrunn, Grofit Gahrie 
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Landes um Wien — haben sich bemuht, diese hohe, heilige Einigung in Bauten 

voll einer beschwingten festlichcn Freude zu zciebrierenl Klassische und geistliche 

Bildung, Kunst, Theater und Wissenschafe soUten sich hier zu kOstlich-kostbarcr 

Pflege finden. In diesen barocken Klosterbauten bilden Kirche, Kloster, Kaisersaal, 

Bibliothek, Theater, Kunstsammlungen und Naturalienkabinett zusammen die un- 

trennbare Einheit eines Juwels. Wieder steht die Feier des Ganzen im Dienst des 

Herrscherkultes: so thront etwa in Gttttweig der Kaiser, als Sonnengou, im Himmel, 

umgeben von den Allcgorien der Kunste und Wissenschaften. Diesem Treppenhaus 

entspricht und antwortet im grofien viclstimmigen Konzert barocker Prunkbauten 

Daniel Grans beriihmtes Fresko der Wiener Nationalbibliothek: Karl VI. als 

Herrscher iiber Himmel und Erde, als r6mischer Kaiser, Herkules, Herr iiber Krieg 



und Friedcn! In hymnischem Reigen umgeben ihn der Chor der Tugenden, der 

Kiinste und Wissenschaften: Wien erlebt hier als „Schule von Athen“ seine Ver- 

herrlichung als Weltzentrum der Kultur! 

Nochmals: dies ist die Kunst eines groCen Sieges. Am Rand der Lichtsphare 

wirbeln hier im wilden Sturze die „Laster“ in die Tiefe: die politischen, religibsen 

Fcinde dcs Reiches. 

Diese Kronfeier des Kaiserlichen kann, so verstanden, geradezu erdriickende, 

gewaltig ausladende Formen annehmen: fiir das alte, seit seiner Griindung 1106 

mit Ostcrrcichs Geschichte eng verbundene Stift Klosterneuburg waren im Kaiser- 

trakt dcr barocken Emeuerung Donato Allies allein neun Kuppeln vorgeschen. 

Ausgefuhrt wurde nur der Mittelpavillon mit der Kaiserkrone und der nordbstlichen 

Eckkuppel, gekrbnt mit dem Osterreichischen Herzogshut. Das Ganze sollte, nein, 

es ist der bsterreichische Eskorial geworden. 

Wieder verhalten wir, diesmal fast bedriickt, cinen Augenblick: die drangende, 

pochende Wucht, die gebieterisch fordernde, hcrrliche und herrscherliche Fiille 

dieser Pnmkbauten will uns den Atem benehmen. Sic belebt ja nicht nur die Bauten 

des Kaiscrs> nein, in einer stattlichen Galerie adeliger Schlbsser, Palaste und Stadt- 

hiuser zeigt sic vms ihr stolzes Antlitz, behcrrscht weisend die Front so mancher 

StraBe, das Gcsicht so manchen Wiener Platzes noch heute. 

Da sind die SchlOsser des Prinzen Eugen im Belvedere, die Palais der Schwarzen- 

berg, Liechtenstein, Kinsky (Daun), SchOnbom — dcs ganzen Ostcrreichischen 

Adels in imd um Wien. Bin Blick auf den .Wandel des Barock selbst: da mag fiir 

das noch herbe, starke Friihbarock das um 1670 erbaute Palais Starhemberg (das 

heutige Unterrichtsministerium), fOr das hohe und spiite Barock das Sudtpalais 
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des Prinzen Eugen in der Himmelpfortgasse (das heutige Finanzministerium) 

erbaut teils von Fischer v. Erlach, teils von Lukas v. Hildebrandt, stehen. 

Ach, diesc Fassaden dcr Wiener Palais! Wie kiihl reserviert, wie stolz and vcrhalicn, 

bergcn und umschwcigcn sie oft ein kostbarcs Innensein: Treppenhaus, iiberspielt 

von den eigenwilligsten GeschOpfen der m3rthologischen Phantasie der kiinstlerischen 

Laune; gepragt vom stolz bewtifiten Willen nicht nur des Baumeisters, sondern auch 

des Bauherrn. Sie fiihren zu Innenraumen, zu Fluchten von S^en und Gemachern, 

die in Scidc und Damast, in kostbaren Intarsien, Weifistuck und Gold, einst eine 

vornchme Gesellschaft zu Spiel und Tanz empflngen, zu Menuctt und hbfischer 

Musik. 

Hier, bei Spiel und Musik, im Wohlklang dcr rauschenden Farben und Tbnc, 

wird uns ctwas leichter zumute: nein — dieses Barock, dieses Osterreichische Barock 

ist nicht einfach ein prunkendes Auftrumpfcn der Macht, des Reichtums, des 

Geltungswillens hochhOfischer und adeliger Herrenmcnschcn! Nicht blofi der Ver- 

such, auf Kosten einer ganzen Welt das hohe Fest eigener Lust und Selbsterfiillung 

zu feiern! Dieser Osterreichische Wcltstil, dieses Barock schwingt aus — cs lafit 

sich nicht einfangen in die Hofburg, in die Stadtpalais dcr Aristokraten — cs lauft 

hurtig und munter, ein hunter, unbandiger Knabe, hinaus ins Freie: zuerst ins Volk 

der Stadt: zu den Lebzcltem und kleinen Gewerbetreibenden, zu den Burgern 

und Handelsleuten. Lachend verwandelt es das Handwerk, das „goldene** Handwerk, 

ins Kunsthandwerk. Ein einfachcr Lcuchtcr, ein schmiedeeisemes Gittcr, ein Tiir- 

beschlag, cine Holzmodel zu Kuchcnformcn. Teller und Truhc pragt cs seinen 

siegreichen, unverkennbaren Stempel auf. Es lauft iiber alle hin, es kriecht zum Saug- 

ling in die Wiege, die es mit Engeln iiberziert, springt lachend auf die Bretter des 
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Volkstheaters und spender, in Weincn und Lichen, jcnen Humor dcs Wiener 

,,Wurstel“, den die bittercn Zeitlaufce zweier Jahrhunderte bis zum heutigen Tage 

nicht umbringcn konnten. Oh, es kennt keinen Respekt: schon ist es oben auf der 

Kanzel und wcttcrt und poitert, besingt und besagt, in Tadel und scltcnem Lob, 

aus dem Munde Abraham a Sancta Claras, seine Wiener, „Merks Wien“ und „Auf, 

auf, ihr Christen**. 

Die Glocken, geziert mit ihren breiten Spruchbandcm wie Ammen-Engel einer 

himmlischen Welt, tragen cs iibcrs Land. Und viellcicht tut cs sich erst hicr — in 

cinem kleinen Dorfkirchlein, einer vercinsamtcn Kapclle, einem Stations- und Weg- 

kreuz, einer Dreifaltigkeitssaule oder Muttergottes — dem licbendcn Beschauer 

ganz auf, wird ganz Mund, enthiillt hier sein tiefstes Osterreichisches Wesen und 

Gchcimnis: 

Licht und Glanz, Spiel und Tanz, Zauberprunk und Melodic — was ist der Ruhm, 

was ist die Gloric dieser Welt? Theater; cin Theater, ein Schau-Spiel vor Gott und 

den Menschen — jeder spielt mit! Der Kaiser und Bettler, der FUrst und der Bauers- 

mann, jeder hat seine Rolle crhalten in diesem „Gro6cn Welttheater**. Und hier 

wurzelt das tiefe Ethos des Barock: jeder bemiiht sich nach Herzkriiften, seine Rolle 

so gut zu spielen, als es nur immer gehen will. Ein Auskneifen, ein aus der Reihe 

Tanzen, ein Ausbruch aus dieser anderen Welt — die ganz Gottes und ganz des 
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Menschen ist — gibt es nicht! Jeder tanzt, spielt> 

singt mit: hier wurzelt die grofie brcite Grundkraft 

des bsterreichischen Barock: die Tatsachc, dafi 

80 viele tausend frciwillige Mitarbciter — als 

StukkateurC) Maurermeister, Holzschnitzcr, Kunst- 

handwerker, Zimmermaler, Musiker, Haus- und 

Hofpocten — „mitspielen“, hat allein die Strahl- 

weite dieses 5sterreichischen Weltstils bis ins 

letzte Dorf hinein erm5glicht. 

Und seine innerste Essenz? Ein trostseligcs 

Wissen: Dafi Freude und Leid, Schmcrz 

und Heiterkeit, Leben und Tod, Mensch und 

Natur, Glaube und Wissen, Kunst und 

Wissenschaft, Gott und Welt zusammcnklingen, 

dafi eines ins andere hinuberfiihrt, und dafi 

alle zusammen zusammengeh6rcn, vom Krampus bis zum Engel, vom 

Steyrer Kripperlspiel bis zum kaiserlichen Hoftheater in Wien und zum hoch- 

politischen Staatstheater der grofien politischen und militarischen Akteure 1 

Nationen, Reiche, Gliick und Glanz der Welt? Ein schbn-lustiges Singspiel, 

sehr schOn, wirklich schttn, und cs will gut 

gelcrnt, gekonnt und von acht- und ehrbaren 

Kiinstlem und Meistern dirigiert, musiziert 

und fcstlich aufgefuhrt wcrden. Die stolzen 

SchlOsser und Palaste, die Kirchen und 

KlOster, sie suchen ihre Umgebung, Stadt 

und Land, mit ihren strahlenden Fassaden 

und Fronten zu umfasscn, zu umfangen; 

rastlos ihr Eifer, rastlos ihr Ehrgeiz, jeder 

neue Bau will seine Nachbarn uberflugeln, 

ubcrtnimpfcn .. . 

Das Letzte ist dies nicht. Das wirklich 

Letzte am bsterreichischen Barock ist seine 

ungeheure Demut, seine Bescheidenheit. 

Daher, welche Harmonie (um ein Wort von 

Leibniz, des grOfiten Denkers dcs Barocks, 

zu gebrauchen): ein Wohlklang, ein Einklang, 

ein Zusanunenklingen aller Formen, Farben, 

Gegensiitze im Dienste eines HOheren. 

Das barocke Osterreich: die letzte Realisation 

des ,,heiligen Reiches** dcs Abendlandes. 
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Rudolf V. Alt» Ballhausplatz 

eit dem Zerfall der mittelalterlichen Ordnung ringen zwei politische Ideen um 

die Gestaltung des europaischen Kontinents. Die eine ist die der Vormacht, die 

andere die Idee des poUtischcn Glcichgewichtes. Die Vormachtspolitik, mcist 

von starken nationalen oder ideologischen Impulsen getragen, setzt sich die Unter- 

werfung des europaischen Staatensystems unter das politische und mitunter auch 

weltanschauliche Diktat einer einzigen Nation zum Ziele und versucht^ die Vieigc- 

staltigkeit der abendlandischcn Geisteslandschaft zu normalisieren oder zu uni- 

formicren. Im 16. Jahrhundert war es Spanien, das die absolute Vormachtstellung 

anstrebte. In der zweiten H^fce des 17. Jahrhunderts konnten die imperialen 

Ansprtiche Frankreichs unter Ludwig XIV. nur mit Muhe durch eine europaische 

Koalition abgewiesen werden. Die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert brachte 

die Diktatur Napoleon Bonapartes und mit Bismarck ging der Wille zur Vorherr- 

schaft, der im „Dritten Reich“ seinen H6hepunkt crreichcn sollte, auf Deutsch¬ 

land iiber. Diesen gewalttatigen Tendenzen steht die Politik der Balance entgegen, 

welche fiir cine wohl ausgewogcne Ordmmg> fur das Gleichgewicht der Krafte 

cintritt und jcdc Machtergreifiing eines einzelnen Staates zu Lasten der Frei- 

heit und Unabhiingigkcit anderer grundsatzlich zu verhindern sucht. Dicse 

Politik hat vomehmlich England und in entscheidenden Momenten auch Oster- 

reich vertrctcn. 
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WIENER KONGRESS: WO VON 

MAN SPRACH . . . 

Wenn der geistrtiche Prim de LAgnt 

das vielzitierte Bonmot prdgte: ,,Der 

Kongrefi tanzt, aber er kommt nicht 

wetter**, so hat er wohl vor at lent den 

unterhaltungsfretsdigen Zaren Alex¬ 

ander im Auge gehabt, denn der gute 

ICaiser Franz von Osterreich ging vie I 

lieber schlafen als zu ndchtlichen Fest- 

^lichkeiten. Der Preufienkdnig Friedrich 

Wilhelm, der es zusammenbrachte, bei 

einem Ball stundenlang in schweigender 

Anbetung neben seiner liebenswiirdigen, 

bedauemswerten Begleiterin xu sitxen, 

war bestimmt kein Salonldwe, und den 

Konig von Wiirttemberg behinderte 

schon sein ungeheurer Eeibestemfang, 

der ihm den Spitznamen ,,ie monstre 

wurtenbergeois** einbrachte, an solch 

„atemberaubenden** Vergmigungen teil- 

zunehmen. Der Kaiser von Rufiland 

jedoch liefi keine Gelegenheit voriiber- 

gehen, das Tanxbein zu schwingen. 

Selbstat^ dem Kinderballbei Schwarzen- 

bergs erschien er und amiisierte sich 

kSstlich mit den niedlichen Ballgdsten. 

Kein Wunder also, dafi Seine Majestdt 

schon nach xoenigen Wochen den seltenen 

Rekord von 40 durchtanzten Ndchten 

aufstellen konnte. Die Versuchseng war 

allerdings grofi, denn Wien haste sein 

Festkleid angelegt. Diese verfuhrerische 

Stadt spruhte von Charme, Glanz und 

Gasslichkeit, sie moussierse wie Cham- 

pagner. Durch eimge Monate war sie 

nicht nur Residenzstadi der Donau- 

monarchie : sie war Europa. 

Viellzicht ist es ein wemg ubertrieben, 

wenn der Graf de Ea Garde, ein Zeit- 

genosse, behauptet, dafi an hundert- 

tausend Gdste aus ganz Europa sick 

in Wien ein Stelldichein gaben. Dock 

welches Ge/olge ham allein mit den 

Hbfen atis St. Petersburg, Berlin und 

Kopenhagen, mit den Kbnigen von 

Bayern und Wurstemberg und den 

anderen regierenden deuuchen Purs ten ! 

Wie zahhreich waren die diplomatischen 

Das Europa des beginnenden 19. Jahrhunderts 

sah sich nicht allein der imposanten Machtent- 

faltung des revolution&ren Frankreichs gegen- 

uber» es mufite auch mit dem Aufstieg zweier 

anderer Staaten in den Rang mitbestimmender 

Grofimachte rechnen: Preufien und Rufiland. 

Von vielen Seiten schien also das europaische 

Gleichgewicht gefahrdet. Es mufite sich sowohl 

ein Mann hnden, der die zersplitterten Krafte 

gegen Napoleon koordinierte und sich dem 

Korsen diplomatisch gewachsen zeigte, als auch 

einer, der die gestiirzte Ordnung wieder her- 

stellen, ihr richtiges Mafi finden und sie weiter- 

hin bewahren konnte. Beides vereinte sich in 

der Person Klemens Lx>thar Mettemichs. 

Als der junge Mettemich mit der Obemahme 

des Gesandtenpostens in Dresden seine diploma- 

tische L.aufbahn begann> waren bereits zwei 

Kriege gegen Napoleon verloren gegangen. Zwei 

Jahre spater — Mettemich avancierte zum 

bsterreichischen Gesandten in Berlin — begann 

William Pitt der Jungere> der grofie englische 

Vorganger Mettemichs> die dritte Koalition 

gegen den nach Italien imd Norddeutschland 

iibergreifenden Napoleon auf^bauen. 1805 folgte 

die Katastrophe von Austerlitz und der Prefi- 

burger Friede, in dem Osterreich Tirol und 

Vorderbsterreich sowie das venezianische Gebiet 

verlor und somit aus Deutschland und Italien 

ausschied^ wo nunmehr der Einflufi des Korsen 

unbedingt wurde. 1806 wurde Mettemich 

Botschafter in Paris und kam somit direkt in 

die HOhle des LOwen. Aber der Siegeslauf 

Napoleons schien nicht mehr aufzuhalten zu 

sein: 1806/07 ringt er Preufien nieder und ver- 

hangt die Kontinentalsperre, die jeden Handel 

mit England verbietet. Zu Tilsit einigt er sich 

mit dem wankelrniidgen Zaren Alexander I., 

wodurch Europa in einen Ost- und Westblock 

zerfkllt. 1807 wird Portugal von den Franzosen 
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bcsctzt und ein Jahr spater der Bruder Napoleons, Joseph, in Spanien als Kdnig 

eingesetzt. 

Gegen diesen iibermachtigen Druck begann man sich allenthalben zu erheben. 

In Spanien brach ein Volksaufstand aus, die Englander unter Wellington landeten 

auf der pyrenaischen Halbinsel und in Osterreich bercitete man sich auf einen ent- 

scheidenden Schlag vor. Die machtvolle Erhebung im Jahre 1809, die Schlachten 

von Aspcrn und Wagram, der Tiroler Bauernaufstand unter Andreas Hofer, gehOren 

zu den Ruhmesblattern bsterreichischer Geschichte. Die Niederlage Osterreichs, 

das seine letzten Reserven ins TrefTen gefiihrt hatte, das nicht nur allein gegen die 

franzOsische Obermacht kampfen, sondem sich auch gegen das mit Napoleon vcr- 

biindete RuBland vorsehen mufite, zwang den letzten Gegner der franzOsischen 

Vorherrschaft auf dem Kontinent in die Knie. Osterreich muBte im Wiener Frieden 

Salzburg, Dalmatien, Istrien, West- und einen Teil Ostgaliziens abtreten, es verier 

ein Gebiet von iiber 113.000 Quadratkilometern und wurde zum Binnenstaat de- 

gradiert. 

Als Mettemich in dieser schweren Stunde vom Grafen Stadion die Lcitung der 

Osterreichischen Aufienpolitik iibernahm, war die Lage wohl hoffnungslos zu nennen: 

Osterreich bis an die Grenze des MOglichen materiell und moralisch erschdpft, 

PreuBen geknebelt, RuBland mit dem Diktator verbiindet, England vom Kontinent 

aus blockiert, Italien, Spanien und die deutschen Staaten zu Satelliten Napoleons 

herabgewiirdigt. Dabei wurden die Interessen 

Osterreichs durch die forcierte Balkanpolitik 

RuBlands noch auf einer anderen Seite 

schwerstens bedroht. Auch wenn Osterreich im 

Vollbesitze seiner Krafte gewesen ware, hatte 

sich eine gleichzritig gegen Osten und Westen 

gerichtete Politik als unmOglich erweisen mlisscn. 

So lehnte sich Metternich zunachst an Frank- 

reich an, und der Ehebund zwischen Napoleon 

und der bsterreichischen Prinzessin Marie Luise 

bekrafeigte diese neue Beziehung. Nun setzten 

die diplomatischen Kunststuckc des neuen Oster- 

reichischen Staatsministers, seine ,,Finessen**, 

wie er es nannte, ein und die erstc jener 

Finessen war ohne Zweifel die kaum ernst 

genommene Annaherung an den Besieger von 

gestern. Noch vor dem AbschluB des Wiener 

Vcrlust-Friedcns legte Metternich diese seine 

Politik dem Kaiser in einer programmatischen 

Erklarung dar: 
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Mistiontn aus fast alien europdischen 

Ldndern und toieviele Neugierige allem 

lochte dieses Treffen an! 

Politik wurde bald iiberall gemachty 

wdhrend des morgendlichen Korsos auf 

den Basteien ebenso wie bet den nach~ 

mittdgigen Ritten oder Ausfahrten in 

den Pratery bei den glanzvollen Redouten 

wie in den stillen Kemenaten der vielen 

Welt- und Halbweltdameny die das 

Kongrefitreiben geradezu magnetisch 

angelockt hatte. Im Palais Palm in der 

Schenkenstr<tfie quartierte sick so die 

schdne und lebenslustige Fiirstin Bagra¬ 

tion einy welchsy mit Mettemich einst 

wohl bekannty nun ganz dem Zaren 

ver/allen schien. Daneben war sie noch 

anderen Pitrstlichkeiten Herzenstrosty 

so dafi auf ihren Salon in nicht gerade 

schmeichelhafter Weise die Schillerschen 

Verse gemiinzt wurden: 

Wer zdhlt die Vblkery nennt die 

Numeny 

Die gastlich dort zusammenkamen ? 

^Welches immer die Bedingungen des 

Friedens scin werden, das Resultat wird immer 

darauf hinauslaufen, dafi wir unsere Sicherheit 

nur in unserer Anschmiegung an das trium- 

phierendc franzOsische System suchen k6nnen. 

Wie wcnig wir auch in dieses System taugen, 

weil es eigentlich gegen alle Gnmdsatze einer 

richtigen Politik — gegen jeden grofien Staaten- 

verband — gerichtet ist, brauche ich Eurer 

Majestat nicht zu wiederholen. Mcine Grund- 

satze sind unwandelbar, aber gegen die Not> 

wendigkeit lafit sich nicht streitcn.** Wcnn 

man in Hrwagung zieht, dafi zwei Jahre spater 

russische Truppen in Belgrad einmarschierten, 

wird man die Schwierigkeit des diplomatischen 

Lavierens ermesscn kdnnen> das Lavicren eines 

Staates zwischen zwei Machtbl6cken, die einer* 

scits seine Existenz bcdrohen, anderseits ihn 

umwerben. Dafi es der hohen Staatskunst 

Metternichs gelang, Osterreich aus diescr Lage 

zu befreien und dariiber hinaus das alte Krafte- 

gleichgewicht in Europa wiederherzustellen, 

bleibt sein unvergangliches historisches Ver- 

dienst. 

Die Erkaltung der Beziehung zwischen 

Napoleon und dem Zaren Alexander ver- 

bcssertc die Situation keineswegs, ja sie drangte 

zu einer Entscheidung, die in jedem Falle fiir 

Osterreich eine ungiinstige scin mufite. Als 

schliefilich der Bruch erfolgte und die letzte 

grofie Auseinandcrsetzung begann, finden wir 

Osterreich zwar mit einem kleinen Hilfskorps 

unter dem Fiirsten Schwarzenberg an der Seite 

Napoleons, kOnnen aber geheime Faden Metter¬ 

nichs zum russischen Hof feststellen, Auch 

nach dcr Katastrophe dcr „Grande Armee“ in 

Rufiland ubersiurzte der 6sterreichische Kanzler 

nichts. Zunachst mufite ihm daran gelegen sein, 

sich voile Bewegungsfreiheit zu vcrschaffen. 

Noch konntc man die politischen Riickwir- 
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Spanischt Hofrtitschule 1805^ Karuuell 

kungen dcr Niederlage nicht abschatzen. Einerscits gait cs zu verhindem, daB 

Napoleon jc wiedcr seine altc Machtstellung in Europa zuriickgewinne, andcr- 

seits konnte den Ausbreitungstendenzen Rufilands sowie gewissen preufiischen 

Ambitionen nicht mit Ruhe zugesehen werdcn. Dabci winktc die MOglichkeit, 

sich an die Spitze einer Koalition zu stellen und den entscheidenden Streich gegcn 

Napoleon zu fiihren. Inzwischen waren die Gegner schon wieder aneinandergeraten. 

Rufiland und Preufien schlossen das Bundnis zu Kalisch und eine 300.000-k0pfige 

firanzOsische Armee stand in Sachsen. Mettemichs z6gemdc Politik verfolgte nun 

den Zweck, eine giinstige politische und militiirischc Lage abzuwarten, in dcr eine 

Vemiittlung zu einem Friedcn auf Gnind der Wiedcrherstellung des europaischen 

Gleichgewichtes erfolgversprechend war. Doch einige gliickliche Gefechte hatten 

das Selbstbewufitsein Napoleons wieder gehoben. Mettemichs Haltung blieb jedoch 

unverandert und selbst ein so verlockendes Angebot wie die Wiedereinverleibung 

des noch immer nicht verschmerzten Schlesien konnte ihn nicht bcwcgcn> an die 

Seite Frankreichs zu treten. Schliefilich wurde mit den Verbiindeten, Rufiland und 

Pretifien, ein angemessenes Cbereinkommen getroffen. Eine wechselseitige Garantie 
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Isabey : Der Wiener Kongrefi 

Im selben Haus wohnte auch die 

Herzogin von Sagan^ die Metternich 

zdrtlich zugetan wary wdhrend ihre 

Schwester, die Grdfin Perigordj dem 

wurdigen Talleyrand das Leben rrr- 

siifite. Ah die politische Spannung 

zwischen Rufiland und Osterreich wegen 

des Schicksah Polens den Hdhepunki 

erreichte und der Zar mit Metternich 

wochenlang kein Wort wechselte, scheute 

Alexander nicht davor zuruck, die 

Rivalitdt auch in die personlichste 

Sphdre mu tragen; er intrigierte mit 

Erfolg bei der Herzogin von Sagan 

gegen den dsterreichitchen Staatsmann. 

Die grofien offtmiellen Festlichkeiten^ 

wie ettoa die Redouten in der Ho/reit- 

schule mit ihren Orangenhainen und 

den drei Reihen SUberlustem, auf 

denen 10.000 Kersen brannteny waren 

des Besitzstandes allcr Staaten sollte den Krafte- 

ausgleich vor den Obergriffen imperialer Ten- 

denzen sichern. Aber Napoleon lehnie solchen 

Ausgleich ab, es mufiten wiedcr die Waffen 

sprechen. 

Es kann nicht iibersehen werden, dafi selbst 

nach der Volkerschlacht bei Leipzig, als die sicg- 

reichcn alliierten Armeen quer durch Deutsch¬ 

land den Krieg in das Innere Frankreichs trugen, 

Metternich ciner Entthronung Napoleons nicht 

gunstig gegeniiberstand. Die plbtzliche Aktions- 

freudigkeit des vorwartsdrangenden Zaren 

mahnte zur Vorsicht. Nebcn der Riicksicht- 

nahme auf den Schwiegersohn und Enkel des 

bsterreichischen Kaisers war es vor allem das 

Prinzip der Balance, das Metternich zu dieser 
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weniger beliebt als die inlimen Haus^ 

bdlte in den verschiedenen Hdusem des 

osterreichischen Hochadels. Besonderes 

Gefallen fund man an prunkvollen 

Truppenparaden : das grofite Schau- 

spiel dieser Art ging am ersten Jahres^ 

tag der Schlacht von Leipzig in Szene. 

Ein weniger ansprechendes Vergnugen 

war die grofie herbstliche Wildschwein- 

jagd im Lainzer Tiergarten. Auf 

engstem Raum zitsammengedrdngty 

wurden die Tiere an den hohen Herr- 

schaften, die dem Range nach Auf- 

stellung genommen hatteny vorbei- 

getrieben. Trafen die Kaiser nichty so 

kamen die Konige zum Schufiy fehlten 

dtesey so machten sicherlich die anderen 

Eurstlichkeiten den armen Schwetnen 

den Garaus. In den \X^intermonaten 

wieder konnten die Wiener die ergotz- 

lichen Schlittenfuhrten nach Schon- 

brunn bestaunen. 

Naturiich hatte man die schwachen 

Seiten der prominenten Kongrefiteil- 

nehmer bald erkannt und so mokierte 

man sich weidlich uber die Gefrdfiig- 

keit des wurttembergischen KonigSy zu 

dessen Bauches Unterbringung man die 

Tischplatte halbkreisformig ausschneiden 

muj:te. Ober die Lust an nachtltchen 

Abenteuern, die den Zaren und den 

ehemaligen Vizekonig Itahensy Eugen 

von Beauharnaisy in die Vorstadte 

Wiens locktey sowte uber die Sparsam- 

keit von Lord und Lady CJastlereagh. 

Die stdndigeti SAaskenfeste gingen 

naturiich ins Geld und so schmuckte 

einmal Lady Castlet eagh ihr Haar 

kurzerhand mtt dem Hosenbatidorden 

des Herrn Gemahts und sorgte so un- 

gexvollt fur einen besonderen Heiter- 

keitser/olg. Das yyen/ant terrible" des 

Kongresses tvar Gastlereaghs Bruder 

Lord Charles Steivarty der in angc- 

heitertem Zustahd einem V['iener Eiaker 

auf offener Strafie einen Box kampf 

lieferte. Der Fiaker durfte ihm aber 

ntchts schuldig geblteben sein, denn der 

Lord mufite sich hierauf in drzthche 

Behandlung begeben. Der Jdhzorn und 

Politik veranlafite. Eine totale Nicdcrwerfung 

Frankreichs mufite in Europa ein gefahrliches 

Vakuum schaflfen, das einen stabilen Frieden 

gefahrden konnte. Noch immer war der Be- 

zwinger der franzbsischen Revolution in Metter- 

nichs Augen der geeignete Garant eines inner- 

politisch ruhigen und nach aufien kraftigen 

Frankreich. Es mufite nur ein kluges Sicher- 

heitssystem seinem Casarentum ein Ziel setzen. 

Diese Haltung des bsterreichischen Staats- 

ministers nicht im richtigen Moment ausgc- 

niitzt zu haben, war ein entscheidender Fehler 

der bonapartischen Diplomatic. Die Friedens- 

verhandlungen von Chatillon gingen erfolglos 

voruber, die Alliierten erneuerten ihr Bundnis 

und beschlossen, auf jeden Separatfrieden 

vcrzichtcnd, bis zur gemeinsamen Nieder- 

werfung dcs Gcgners weitcr zu kampfen. Am 

31. Marz 1814 zogcn Friedrich Wilhelm III. 

von Preufien und dcr Zar Alexander durch 

das Tor St. Martin in Paris ein, am 11. April 

untcrzcichnete Napoleon in Fontainebleau die 

unbedmgten Thronentsagungsakte. 

Dcr erste Pariser Friede ist ein scltcncs Bei- 

spiel wciscr Mafiigung dcr Sieger. Frankreich, 

das dutch zwei Jahrzehntc den Kontinent in 

Unruhe hielt, das ihn unterjochte und immer 

wieder mit Krieg iiberzog, behiclt seinen vollen 

Landerbesitz, der noch um 5000 Quadratkilo- 

mcter mit einer Million Einwohner gr^fier war 

als vor Ausbruch der Revolution. Die Alliierten 
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fordcrten keinerlei Reparationen und belieficn den franz^sischen Samm- 
lungen sogar alle jenc Kunstschfitze, die im Verlaufe der napoleonischen 
Kriege nach Paris gewandert waren. Dieser Friede war eine Folge der 
englisch-dstcrreichischcn Glcichgewichtspolitik, eine Folge der klugcn 
staatsmannischen Einsicht, dafi Entrechtung und Entmachtung eines poli- 
tischen Faktors, wie ihn Frankreich darstellte, keine Befriedung, sondern 
nur eine Provozierung neuer Krisen bedeuten wiirde. Als daher der groBe 
KongreB zusammentrat, fand sich der franz5sische Delcgierte Talleyrand 
als gleichberechtigtes Mitglied in Wien ein. Die Friichte dieser Haltung 
zeigten sich sehr bald, nachdem RuBland ganz Polen beanspruchte und 
PreuBen versuchte, sich das K(^nigreich Sachsen einzuverleiben. Dagegen 
traten England, Frankreich und Osterreich gemeinsam auf und es entstand 
auf diese Weise ein Glcichgewicht, welches eine iibeim^igc VergrbBerung 
der beiden Oststaaten verhindem konnte. 

Es gab eine Zcit, da gehdrte es bcinahe zum guten Ton, den Wiener 
KongreB zu kritisieren. Nicht nur die scheinbare Leichtigkeit, mit der 
man in der lebensfrohen Donaustadt ein so gravierendes Problem wie 
die Ncugestaltung Europas behandelte, fand MiBbilligung, sondern auch a 
die Resultate der Tagung, die den nationalen Anspriichen zu wenig 64^ 
Rechnung trugen. Nach den Erfahrungen eines Jahrhunderts allerdings^^^^.,^^/^^ 
wird man eine Machteiibereinkunft, die eine dreiBigiahrige Friedensperiode ' ^ 
und eine Epochc hdchster Kunstentwicklung und Geistesbildung ein- 
leitete — in ihren groBen Ziigen hatte 
sie fast hundert Jahre, namlich bis 1914, 
Geltung —, anders beurteilen miissen. 
Die policischen Ideen Mcttemichs, die 
den KongreBbeschlussen als Leitstern // 
dienten, zeigen noch heute ihre grund> 
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satzUche Giiltigkeit; nur 

ein in der Kr^teverteilung 

wohl ausgewogener Staaten- 

bund, der alien Folgeer- 

scheinungen dcs politischen 

Nationalismus, wie Arroganz, 

Unduldsamkeit und Im- 

perialismus, Absage Icistet, 

kann Sicherheit und Gc- 

deihen des europaischen 

Kontinents garantieren. Es 

war kein Zufall, dafi geradc 

in Ostcrreich von den 

fiihrcnden Staatsmannern 

universalistische, gesamt- 

europaische Gedanken ver- 

treten wurden, die Donau- 

monarchie wurde nicht mit 

Unrccht als das letzte Relikt 

des Heiligen Rbmischen 

Reiches, das so bis in das 

20. jahrhundert reichte, 

angesehen; die geistigen 

Traditionen des mittelalter- 

lichen Universalismus lebten hier in manchcrlei Denkformen weiter. Aber auch 

realpolitische Erwagungen waren mafigebend. Keinem zweiten Staat Europas 

konnte der wachsendc Nationalismus gefahrlicher werden als Osterreich. Die 

Donaumonarchie war ja schon hundert Jahre vor Genf ein Vblkerbund, aufge- 

baut auf nationaJe Toleranz und Beschrankung zugunsten einer ubernationalen 

Gemeinsamkeit. Dieser wahrhaft humane Siaatsgedanke suchtc sich auch im 

groBraumigen Staatensystem Europas Geltung zu verschaffen. Friedrich von 

Gentz, der txeue Adlatus Metternichs und einer der bcdcutendsten Publizisten 

dcs VormarZjgibt diese bsterreichische Auffassung vom Zusammenlcben der curo- 

paischen Scaaten in einigen treffenden Satzen wieder: 

„Durch ihre geographische Lage, durch die Gleichfbrmigkeit ihrer Sitten, ihrer 

Gesetze, ihrer Bcdiirfnisse, ihrer Lebensweise und Kultur bilden die samtlichen 

Staaten dieses Erdteils cinen groBcn politischen Bund, den man mit einigem Recht 

die europ^sche Republik genannt hat. Die vcrschiedcncn Bestandtcilc dieses VOlker- 

bundes sind in einer so engen und so unablassigen Gemeinschaft, daB keine bedeu- 

tende Ver^nderung, die sich indem einen zutragt, dem anderen gleichgultig sein kann.** 

104 



die Kratzhurstigkeit des spantschen 

Delegierten Don Pedro Gomez Labrador 

fanden ebenso ihre Spotter, tvie die 

ubertriebene Schlichtheit Friedrichs VI. 

von Ddnemark, der bald ,,der Konig 

vom Tandelmarkt** hieji. 

Aber nicht nur rauschende Feste und 

Lustbarkeiten alter Art hatte Wien zu 

bieten, sondern auch erlesenen Kunst- 

genufi. Besonders die kaiserlichen und 

privaten Kunstsamml-mgen, von deren 

yyunerschdpflichen Reichtum^' Varn~ 

hagen von Ense schxudrmt, waren immer 

tvieder Gegenstand erneuter Betvunde- 

rung. „Ks ist unglaublich"‘, schrteb der 

Grofiherzog von Weimar Karl August 

an Goethe, ,,was hter fur Schdtze in 

alien Teilen der Wissenschaft und 

Kunste aufgehduft sind und wieviele 

bedeutende Menschen man hter antrtfft, 

denen es sehr ernst um ihre Gegenstdnde 

iif.“ 

Wenn man sich auch nicht vorstellen 

kann, dafi jenes Konzert, bei dem auf 

20 Klavieren vterhdndtg gespielt tvurde, 

also nicht toemger als 80 Hdnde ,,an 

der Arbeit*' tvaren, etn reines Ver- 

gniigen getvesen war, so hasten doch die 

Kammerkonzerte etn hohes Niveau, 

und ein von Beethoven personlich diri- 

giertes Festhonzert war ein Erlebnts 

besonderer Art. Auch des Meisters 

„Fidelio" fand vor dem internationalen 

Forum hegeisterte Anerkennung. 

Die Donaustadt mit ihrer lebhaflen 

Atmosphdre, mit ihrem Lcichtsmn und 

Humor, aber auch mit ihrer gelosten 

Menschlichkett und dem Sinn fur das 

Schone war der gunstigste Rahnten 

dieses einmaligen Friedenskongresses, 

und es tst fraglich, ob er in einer anderen 

Metropole zu so erfolgreichem Abschlufi 

gekommen wdre. 

Dicse reifen Satze zeigen^ wie man in Oster- 

reich das europaische Problem sah. Es gab aber 

im damaligen Europa keinen besseren Garanten 

dieser notwendigen Zusammenarbeit als gerade 

Osterreich, den Staat im Herzen des Kontinents, 

mit seinen Interessen im deutschen Raum, auf 

der apenninischcn Halbinsel, auf dem Balkan 

und in Osteuropa. Seine Existenz allein ver- 

hinderte schon die M6glichkeit eines west- oder 

osteuropaischen Obergewichtes und setztc allzu 

stiirmischen imperialen oder nationalen Forde- 

rungen beschrankende Grenzen. 

Bei Metternich crstarrte allerdings der Gleich- 

gewichtsgedankc in tragischer Weisc zu einer 

politischen Doktrin, die in Verbindung mit dem 

beharrlichen Festhalten an den gesellschaftlichcn 

Formen des ,»Ancient Regime** die lebendige 

Entwicklung der Vdlkcr hemmtc. Die geistigen 

Str6mungcn der Aufklarung und Romantik 

begannen das politische Leben immer starker 

zu durchdringen. Soziale, liberale und nationale 

Krafte suchten sich Geltung zu verschaffen und 

die Struktur von Staat und Geseilschaft nach 

den neuen Theorien wie auch den Anforde- 

rungen der Zeit umzubauen. Diesen Kraften, 

die mit elementarer Gewalt die Gemiiter er- 

griffen und zur Gestaltung drangten, konnte 

auch nicht das durchdachteste System mit 

dauernden Erfolgsaussichten entgegentreten. 

Das iiberlebte Alte stand den jungen Forde- 

rungen eines neuen Jahrhunderts gegcniiber. 

Die tiefe Einsicht und die GeschickJichkeit, die 

gerade England in einer gesunden Verbindung 

von Zeitgeist und Tradition immer erwies, war 

dem Osterreich Mcttcrnichs nicht zuteil. Sein 

krampfhaftes Festhalten an alten Formen fiihrtc namentlich innerpolitisch zu einer 

dumpfen Stagnation^ aus der sich die Krafte der Zeit nur eruptiv befreien konnten. 

Dicse Unbcweglichkcit und Anpassungsunfahigkeit, die noiorische Angst vor 

Revolutionen und revolutionaren Bewegungen verhinderten in der Folge auch eine 

lebendige Entwicklung des curopaischen Staatensystems. Eine Interventionspolitik 
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zugunsten der ,4egiumen** Regime, wie sie in Italien und Spanien in Hrscheinung 

trat, konnte keine endgiiltige LOsung schaffen. Der Prasident der Vereinigten Staaten, 

Monroe, wehrte sich anlafiUch des Unabhangigkeitskampfes der spanischen Kolonien 

in Slid- und Mittclamerika energisch gegen |ede Einmischung europdischer Machte 

in Fragen, die den amerikanischen Kontinent betrafen. Auch England unter Can¬ 

ning riickte von eincr Politik ab, die unter dem Vorwand des Gleichgewichtcs die 

innerc Selbstandigkeit und Freiheit der Vblker beeintrachtigte. Und selbst Rut¬ 

land, dessen Zar Alexander der Schbpfer des Dreibundes der „Heiligen Allianz'' 

war, wandte sich realpolitischen Erwagungen zu und unterstiitzte nach anfanglichem 

Zbgem den Aufstand der Griechen gegen die tiirkische Herrschaft. Die Revolution 

von 1830, die in Frankreich den BurgerkOnig Louis Philipp von Orleans auf den 

Thron brachte, die Unabhangigkeit Belgiens herbeifuhrte und die grofie polnische 

Erhebung auslbste, hane als Warnung dienen kOnnen, dafi gegen die Kxafte der 

Zeit nicht regiert werden kann. Aber das vorm^zliche System war nicht mehr fahig, 

Hus sich heraus die notwendigen Reformen durchzufiihren: Aus innerer Notwendig- 

keit mufite es zur Revolution von 1848 kommen. 

Das Bewundemswerte an Metternich ist seine Konzeption einer gesamt- 

europaischen Politik, sein Staatenbundgedanke und sein geistiger Univcrsalismus. 

In ihm feierte die europaische Gleichgewichtspolitik ihren letzten Triumph. Nach 

seinem Sturz begannen sich die nationalcn Leidenschaften zu entfesscln. Hemmungs- 

loses Machtstreben und staatiicher Egoismus traten an die Stelle iiberiegter Zu- 

sammenarbeit und befriedenden Krafteausgleiches: das Zeitalter des Imperialismus 

begann und setzte sich fort in den blutigen Weltkriegen des 20. Jahrhunderts. 
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LAND 
DER MUSIK 



ie Musik Osterrcichs ist aus seiner 1 -andschaft geboren, sie ist zutiefst 

im Volke verwurzelt. Wenn Grillparzer sagt: „Hasi du vom Kahlenberg 

das Land dir rings besehen, so wirst du, was ich schricb und was ich 

bin, verstehen“, so gelten diese Worte nicht blofi fiir den Dichtcr, sic sind zu- 

gleich Ausdruck jenes eigenartigen Zaubers, der mehr noch als den Pocten den 

Tondichter mit seinem Bann umfangt. 

Eine jahrhundertelange Entwicklung hat der ttsterreichischen Tonkunsi den Weg 

bereitet. Berichtet doch schon im 12. jahrhundert Reimar von Hagenau, dal5 hier 

„Arme und Rciche tanzen und fiedeln“. Walther von der Vogelweide singt am herzog- 

lichen Hofe seine schbnsten Licder und Neidhart von Reuenthal spick fur das Volk 

und zum Tanze auf. 

Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts, als die Nicderlander das Musikleben in 

Europa gestalteten, w'irkten die besten niederlandischcn Komponisten am dster- 

reichischen Hofe. Seit der Begrlindung der Wiener Hofmusikkapclle durch Kaiser 

Maximilian 1. riickte Osterreich immer mehr in das Zentrum des musikalischcn 

Geschehens der Zeit. Bedeutende Manner,wie Heinrich Isaac, Ludwig Senfl, der 

Salzburger Paul Hofhaimer, der den Ruf dcs grbBten Organisten seiner Zeit genieBi, 

Jakobus Gallus, Philipp de Monte, wirken verdienstvoll in Wien und tragen Ent- 

scheidendes zur Entwicklung der geistlichen Musik in Osterreich bei, die in keinem 

anderen Lande gleich herrliche Bliiten zeitigt. 

Sowohl der Adel als auch das Biirgertum freuen sich an den sakralen Musikwerken 

und ihre Pflege findet bis in die Gegenwari warmste Forderung. Alle Grofien im 
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Reiche der Tdnc, die in dem katholischen Osterreich wirken, diencn der musica 

sacra. Die instrumcntalc Kirchcnmusik ist im wahrsten Sinne integrierendcr 

Bestandteil der 5sterreichischen Musik^ dem die Gegenstr5mung des Cacilianismus 

kaum ctwas anhabcn konnte. 

Mit dem Aufkommen und der Verbreitung der Oper und deren verwandien 

Kunstformen,wie Oratorium und Kantatc in Italien im 17. Jahrhundert, endet die 

Vorherrschaft der Niederlander auf musikalischem Gebiet. Das bsterrcichische 

Kaiserhaus ist der neuen Kunstform durchaus geneigt und beruft italienische 

Komjwnisten an den Hof, welche glanzendc Aufnahme finden. Beriihmtc Manner, 

wie Bertali, Cesti, Draghi, Caldara, heben die kaiserliche Residenz zum musikalischen 

Mittelpunkt Europas. Besonderen Wert legt man am Wiener Hofe auf prunkvollc 

szenische Gestaltung der Opernwerke. Zur Vermahlung Leopold I. mit Margarethe 

von Spanien wird 1667 Cestis Biihnenfestspiel „I1 porno d’oro“ mit solcher Prunk- 

entfaltung aufgefiihrt, dafi man hievon noch nach vierzig Jahren riihmend spricht. 

Unter den fiihrenden Komponisten dieser Epoche erringt der bodenstandige 

Hofkomponist und Hof kapellmeister Leopolds L, Johann Joseph Fux, besondere 

Bedeutung. Sein Lcbenswerk umfafit achtzehn Opern, zehn Oratorien sowie kirch- 

lichc Werke und ebnet den Boden fiir Gluck und die nachfolgende Wiener Klassik. 

Die Habsburger, seit jeher den Kiinsten zugetan, bewiesen nicht blofi fbrdernde 

Liebe zur Musik, es entstandcn vielmehr unter ihnen selbst sowohl ausiibende wic 

schafTende Musiker. So nehmen die Werke Ferdinands III., Leopolds I., Josephs I. 

und Karls VI. eine beachtliche Stellung in der Geschichte der Barockmusik cin. 

Neben dem barocken Drama, dem sich besonders 

die hdhercn Kreise zuneigen, wurden auch volks- 

tiimliche Elemcnte — Ballette und singspielartige 

Zwischenspiele — den Auffiihrungen eingefiigt, 

deren Komposition den hcimischen Musikern ehren- 

volle Auftrage verschaflfte. 

Mit dem Tode Karls VI. tritt ein Wendepunkt 

in der Musikgeschichte Osterreichs ein. Maria 

Theresia ubernimmt mit dem Herrscherthron nach 

ihrem Vater grofie hnanzielle Lasten, die sie nur 

durch auBerste Sparsamkeit in der Hofhaltung 

uberbriicken kann. Damit schwindct auch der 

Prunk und die Vielfalt der Barockoper in Wien. 

Aus dem hbfischen Theater wird ein National- 

theater, das — von einem Privatmann geieitet — 

fiir jedermann zuganglich wird und in dem ab- 

wcchsclnd italienische und deutsche Opern, 

aber auch franzbsische Singspiele und Ballette 
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zur Auffiihrung gelangen. Gleich- 

zeitig mit diesen Ereignissen in 

Osterreich kommt es in Europa 

zu einer neuen geistigen Str<y- 

mung, dcrcn Strcbcn dahin gc- 

richtet ist, dcr VolkstUmlichkeit 

und Einfachheit in Dichtung^ 

Musik und bildender Kunst £in~ 

gang zu verschaffen. Dcr itali- 

enische Geist in der Musik, dcr 

in Osterreich noch immer tief 

verwurzclt ist und dem auch 

Komponisten (isterreichischcr Ab- 

stanunung, dem Zeitgeschmack 

cntsprechcnd, treu ergeben sind, 

mufi erst allmahlich abgestofien 

werden, bis sich die neue geistige 

Strbmung durchsetzt. Es entsteht 

cin heftiger Wettstreit zwischen 

den Tondichtern und Musikern 

der beiden Nationen, in dcrcn Minclpunkt wieder Wien gcriickt ist. Ncbcn den 

Italienem Scarlatti und Salieri wirken hier bereits namhaftc heimische Krafte, 

so Wagenseil, Gassmann, Dittersdorf, Monn, die sich insbesondere um die Ent> 

wicklung dcr Instrumentalmusik entscheidende Verdienste erwerben. Ihr Schaffen 

bildet die Grundlage fur die neuen Formen, „Sonate und Symphonic**, welche 

dann in der Wiener Klassik zu h6chster Vollendung gelangen. 

Klingt mit der Thronbesteigung Maria Theresias die italienische Prunkoper in 

Osterreich ab, so wird das grofie Theater, die Oper, Allgcmeinbcsitz des Volkcs 

und jenes damit in die Lage versetzt, den Spielplan zu bccinflusscn. Dadurch kommt 

das Singspiel, das bisher nur kleinen Vorstadtbiihnen vorbehalten war, zu grdfierem 

Ansehen und entwickelt sich in dieser neuen Umgebung zu einer beachtenswerten 

Kunstform auf volksnaher Grundlage. 

In dieser Zeit dcs allgemeinen Wandels des barocken Geistes in dcr Musik und 

der allm&hlichen Anbahnung einer neuen musikalischen Richtung tritt cin Musiker 

in das Blickfeld der Welt, der berufen ist, die Oper zu rcvolutionicren, dcr aber auch 

das Bindeglied von dcr Barockmusik zur Klassik darstellt. Es ist dies CHRISTOPH 

WILLIBALD GLUCK. Um jcnc Zeit war die kunstsinnige Welt mit der Fragc 

beschiftigt, wem dcr Vorrang zu geben sci: dem Dichtcr oder dem Musiker. Dem 

Dichter gchbrte bis dahin das Rezitativ, die Arie hingegen dem Komponisten und 

seinen Melodien — und natiirlich den Sangem. 
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Gluck setzte dem seine wuchtige Auffassung entgegen: Wichtig allein sei das 

musikalisch-dramatische Kunstwerk als untrennbare, voUkommene Einheit. 

In der Begegnung mit Handel zu London, mit Rameau in Paris, wo er die sinnen- 

frohc Verbindung von Ballett und Chor kennen lemt, empfangt Gluck auf seinen 

Kapellmeisterreisen aus alien Landern vielfachc Anregungen. Als reifer, weit- 

gebildeter Mann — der Wiener Hof hat ihn langst zum Komponisten fur Thcater- 

und Kammermusiksachen ernannt, vom Papst hat er den Orden vom Goldenen 

Sporn erhalten — beginnt Gluck, nachdem er cine Reihc entziickender Singstiicke 

und Tanzspiele komponiert hat, mit seinem Reformwerk. Er verwirfc den damals 

iiblichen intrigcnreichen Stoff und nimmt das antike Drama mit seinen mcnsch- 

lichen Leidenschaften und seelischen Kampfen, seinen grofien Helden zum Vorbild. 

Die Musik wird erhaben gestaltet; die italienischen Koloraturen verschwinden zu- 

gunsten cinfacher, dem Wesen der Dichtung entsprechcnden Gesange, wobei der 

Chor aktiv in die Handlung eingreift. Das erste Werk ist der ,,Orpheus“, dem 

„Alceste“ und „Paris und Helena** folgen. Bald eifahrt man auch in Paris von den 

grofiartigen Erfolgen Glucks in Wien und verpflichtet ihn, mehrere Werke zu 

schrciben. Trotz Intrigen und Theaterskandalen tragen seine groficn Reformwerke 

„Iphigenie in Aulis**, „Amirda*‘ und „Iphigenie auf Tauris** in der Stadt an der 

Seine den Sieg davon. Ruhmbekranzt kehrt Gluck nach Wien zuriick, in jene Stadt, 

der er seinen entscheidenden kiinstlerischen Erfolg verdankt. Als er sein arbeits- 

reiches Lebcn beschliefit, riickt das musikalische Dreigestirn Haydn — Mozart — 

Beethoven allmahlich in den Vordergrund, eine neuc musikalische Epoche kiindigt 

sich an, die Ostcrreich zur olympischcn Herrschaft in dcr Tonkunst emporfuhrt. 

In der friihklassischen Zeit ist das Musikleben Osterreichs iiberwiegend auf das 

hausliche Forum beschrankt. Mehr noch als der biirgerliche Kreis lafit der Adel 

der Musik hohe F5rderung zuteil werden. Fast von jeder feudalcn Familie wird 

cine Musikkapelle unterhalten, fiir die laufend neue Kompositionen gebraucht 

werden. In diesen herrschaftlichen Kapellen vereinigen sich die besien Musiker 

ihrer Zeit, die reichlich Gelegcnheit haben, ihr kompositorisches Talent unter Beweis 

zu stellen. 

So finden wir JOSEPH HAYDN, den altesten Wiener Klassiker, die langste Zeit 

seines Schaffcns am Hofe eines Fursien. Mit ihm tritt uns eine Kiinstlerpersbnlich- 

keit ccht bsterreichischer Pragung entgegen. Sein Leben ist nicht sonderlich reich 

an aufierem Geschchen, sein Ruhm steigt langsam cmpor. Als Haydn auf der Hbhc 

seines Erfolges steht, als eine Welt ihn ehrt, zieht er sich still und bescheiden in 

sein Landhaus in der Wiener Vorstadt Gumpendorf zuriick, um gottergeben den 

Tod zu crwarten, der ihn in einer historisch bedeutsamen Zeit — Napoleon in Wien, 

Schlacht bei Aspern — ereilt. 

Mit acht Jahren war Haydn als Sangerknabe nach Wien gekommen und hattc 

damals schon Geige und Klavier erlernt. Als er abcr zu mutieren begann, setzte 
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Schlofi Esterhdzyi Haydnkapelle 

ihn sein Kapellmeister kurzerhand auf die Strafie. An einem Novembermorgcn 

wurde Haydn halb verhungert und halb erfroren auf einer Bank im Freien, wo er 

iibernachtet hatte, vom Kirchensanger Spangler aufgefunden. 

„Da ich endlich meine Stimme verlor, mufite ich mich durch Unterrichten der 

Jugend ganze acht Jahre kummerhaft herumschleppen — durch dieses elende Brot 

gchen viele Genies zugrunde, da ihnen die Zeit zum Studium mangclt — und ich 

wiirdc das Wenige nie erworben haben, wenn ich meinen Kompositionseifer nicht 

in der Nacht fortgesetzt hatte.“ 

Im gastlichen Hause des Freiherrn Fiirnberg entstehen, angcrcgt durch Haus- 

musikabende, Haydns erste Streichquartette. Nach voriibergehendem Wirken als 

Kapellmeister beim Grafen Morzin iibernimmt der kaum dreifiigjahrigc Haydn 

1761 die Leitung der fiirstlich Esterhazy’schen Kapelle in Eisenstadt. In dieser 

nun fast dreifiig Jahre wahrenden Tatigkeit, da Orchester und Theater zur 

Verfugung stehen, reift sein musikalisches Talent zu gewaltiger Grbfie heran, 

er wird zum Schbpfer dcs klassischen Streichquartetts und der fruhklassischen 

Symphonic. 

Nach der Auflbsung der Esterhizy’schen Kapelle in Eisenstadt kann sich Haydn, 

dessen Lebensabend nunmehr gesichert ist, nach Wien zuriickziehen. Als bcjahricr 

Mann untcrnimmt er zwei Reisen nach England. Fiir diesen Zweck schrieb er seine 

zwblf kostbarsten Symphonien, darunter jene mit dem Paukenschlag. In London 

sehr gefeiert, ernennt ihn Oxford zum Ehrendoktor. Als Frucht der Englandreisc, 

wo er Handels Oratorium gehOrt hatte, entstanden „Die Sch6pfung‘* und ,,Die 

Jahreszciten**. 

1809, am 26. Mai, versammelte Haydn seine Dienerschaft, liefi sich ans Klavier 

tragen und spielte dreimal die von ihm komponicrte dsterrcichischc Volkshymne. 

Es war sein letztes Musizieren, fiinf Tage spater starb cr. 

Haydns uncrmiidlicher Schaffensdrang zeitigte 120 Symphonien, eine uniiberseh- 

barc Zahl von Kammermusikwerken, Klavierkonzerten und Sonaten, Divertimenti, 

24 Opern und Mcssen, die alle in ihrcr Volkstiimlichkeit und Einfachheit von cr- 

habener GrOfic sind. Sonate, Kammermusik und Symphonic sind Haydns Kinder. 

Eine musikalische Welt war geschaffen worden. Durch seine Instrumentalmusik 
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ist Haydn zum Sch6pfer des klassischen Musikstils geworden, den Mozart und 

Beethoven auf das wunderbarste vollendeten. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART wurdc 1756 in Salzburg als Sohn des 

Leopold Mozart> der selbst ein Musiker von Rang war, geboren. 

Unfafibare Dinge geschehen: Mit vier Jahren versucht Mozart ein Klavierkonzcrt 

zu schreiben, mit fiinf Jahren komponiert er Menuette. Eines Tages spielt er Geige 

und niemand weiB so richtig, wann er es iiberhaupt begonnen Oder versucht hat. 

Mit dem sechsjahrigen Knaben und dessen musikalisch hochbegabter Schwester 

Nannerl, unternimmt Vater Leopold ausgedehnte Konzertreisen. Zehn jahre lang 

geht es durch Deutschland, England, Osterreich, Italien. tyberall die gleiche enthu- 

siastische Begeisterung, ein Wunderkind, ein Wunder. Mit sieben Jahren wird in 

Paris die erste Sonate verftffentlicht, bald darauf entsteht die erste Symphonic. 

Joseph II. gibt dem Zw6lfjahrigen eine Oper in Auftrag, „Bastien und Bastienne** 

wird aufgefiihrt. Mit vierzehn Jahren wird Wolfgang Amadeus als Konzertmeister 

in das erzbischttfliche Orchester Salzburgs berufen, der Papst verleiht ihm den 

Orden vom Goldenen Sporn. Orden, Ehrenzeichen haufen sich, die Zahl der in 

Auftrag gegebenen Opern wachst. Nur alle Bemiihungen, eine bessere Position zu 

erringen, schlagen fehl. 

Mit vierzehn Jahren ist Mozart Mitglied der Philharmonischen Gesellschaft 

von Bologna. Geige, Klavier, Orgel, alles beherrscht er mit unfafibarer Virtuositat. 

Eine Reise nach Wien im Hofstaate des Landesfursten bringt die entscheidende 

Wendung. Der junge Mozart, dem man schon bei seinen ersten Reisen nach Wien 

am Hofc grOfite Bewunderung gezollt hat, sagt sich als erster unter den grofien 

Meistern von seinem Fiirsten los und beendet damit ein Abhangigkeitsverhaltnis, 

in dem er weniger als Musiker und freischalfender Kunstler, denn als Untertan 

gewertet wurde. Er verlafit Salzburg und wird in Wien ansassig. Nun ist auch nichts 

,,Populares** mehr in seinem Schaffen, kein Zugestandnis in der Form mehr zu 

hnden, der Mozart*sche Stil einmaliger Pragung entsteht, der Weg zum „cinzigsten 

Musiker“ — wenn Beethoven der erste ist — wird betreten. 

Eine neue, leidvollc Phase beginnt: Wendet die Welt ihr Interesse von Mozart 

ab Oder wendet Mozart sein Interesse von der Welt ? Trotz der Ernennung zum kaiser- 

lichen Hofkompositcur weicht fortan die Not nicht von Mozarts Familie. War die 

„Entfuhrung aus dem Serail**, deren Erstauffiihrung in das Jahr 1782 fallt, ein ver- 

heifiungsvoller Anfang seines Wirkens in Wien, so bringen die in den nachsten 

Jahren entstandenen unsterblichcn Werke, „Die Hochzeit des Figaro**, ,,Don Gio¬ 

vanni**, „Cosi fan tutte**, ,,La clemenza di Tito**, „Die Zauberflbte**, die wunder- 

vollen Streichquartette und Klavierkonzerte doch nicht den heifi erwarteten i>cku- 

niaren Erfolg. Aber unbeirrt bleibt Mozart auf der vorgefafiten Linic seiner Werke. 

In den drei Monaten des Sommers 1788 entstanden die drei grofien Symphonien: 

die Es-dur-Symphonic mit ihren starken Stimmungsgegensatzen, in denen sich das 
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Idyll immer durchzusetzen bcmiiht, 

die G-moll-Symphonic, die man die 

tragische Symphonic Mozarts nennen 

k6nnte und die Jupitersymphonie voU 

Glanz und siegreicher Kraft. 

Durch dieses drfingende Schaffen 

verzehren sich Mozarts Lebenskrafte, 

brennen friihzeitig aus. Das Requiem 

wurde ein solches fUr den Genius 

selbst. Mitte November 1791 cr- 

krankte er bedenklich. Zu split kom- 

men nun glinzende Angebote der 

Welt. Am 4. Dezember wollte Mozart 

noch geme einmal die Zauberfldte 

hbren. Am Nachmittag sang er mit 

Freunden das Requiem. In der darauf- 

folgenden Nacht starb er. 

Die Leiche wurde beim Kata- 

kombencingang der Stephanskirche 

eingesegnet. Wenige Freunde sind 

anwesend. Sie folgen dem Sarge bis 

zum Stubentor, dort kehren sie, da 

es regnet und schneit, um. Niemand 

war zugegen, als man Mozart am 

St. Marzer Friedhof in einem Massengrab bestattet. Nach einiger Zeit besuchte 

die Witwc den Friedhof. Der ncue Totengraber wuBtc nicht zu sagen, wo der 

Leichnam ruht. 

Kann cine Nachwelt jemals gut machen, was die Zeitgenossen an ihren groBen 

Briidem versaumen? 

LUDWIG VAN BEETHOVEN! Als Beethoven, scchzehnjfihrig, nach Wien 

fiihr, um Mozarts Schiller zu werden, auBert dieser beim Improvisieren: „Auf den 

gebt acht, der wird einmal die Welt von sich reden machen.** 

Als Sohn eines Saufers 1770 geboren, wuchs der Knabe in Not und Entbehrung 

auf. Mit zwOlf Jahren komponiert er die ersten Klaviervariationen und Sonaten. 

Dem Elend des Lebens — der Vater wird entmiindigt, die Mutter stirbt an Schwind- 

sucht — setzt er seinen ungestiimen Willen entgegen: „Ich will dem Schicksal in 

den Rachen greifen, ganz niederbeugen soli es mich gewiB nicht.** 

Mit zweiundzwanzig Jahren reist er neuerlich nach Wien, Graf Waldstein, sein 

GOnner, schreibt zum Abschied ins Stammbuch: ,J)urch ununterbrochenen FleiB 

erhalten Sie Mozarts Geist aus Haydns Hdnden.** 
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Landschaft und Atmosphare von Wien kdnnen es sich zum Ruhm anrechnen, 

diesem Titanen des Geistes ein Leben lang geniigt zu haben. Die Hange des Wiener- 

waldes sind es, die er durcheilt, die stillen, steigenden Wege hiigelan, die vertraumten 

rebenumstandenen D6rfer, das Pastorale des begriinten Landes, die liber der Kaiser- 

stadt hingcbreitete Weitc. 

Jedes Wort iiber Beethovens Werk mufi im Beilaufigen stehen bleiben. Innerhalb 

der erkannten Grenzen solcher Unzulanglichkeit kann man sagen: Beethovens 

Musik ist ein einziges Bekenntnis. 1st einziges Erkennen. 1st ein Durchschreiten 

vom Himmel zur Hoile. Ist stetes Ordnen des Chaos. Ist Umkehr aus abtriinnig 

gewordener SchOpfiing. 

Grenzen der Empfindung kann man nennen: Das Heldische, das Strahlende 

im ersten Satz der Eroica. Das Diistere, Unheimliche, Gewaltsame der Fiinften, 

der C-moU-Symphonie. Die Lieblichkeit der Sechsten, dcr Pastorale. In der Neunten 

muB das naturliche Instrument, der Chor menschlicher Stimmen, zu Hilfe kommen, 

um die Frcude des Obcrwindens auszudriicken. 

Niemand kann sich ahnlicher Werke riihmen. Coriolan-, Egmont-. die dritte 

Leonoren-Ouverture, Klavier- und Violinkonzerte, Fidelio, das hohe Lied der 

treuen Gattenliebe. Die Missa Solemnis, den Rahmen gouesdienstlicher Handlung 

sprengend. Mondschein-, Kreutzer-, Waldsteinsonate, Pathdtique, Appassionata. 

Auf gleicher Stufe mit Fiirsten und Herrschern bcwegt sich Beethoven. Schwierig- 

kciten verlegerischer Art existieren nach wenigen Schaifensjahren nicht: „Auch 

habe ich fur eine Sache sechs, sieben Verleger und noch mehr. Man akkordiert 

nicht mehr mit mir, ich fordere und man zahlt.** 

Dennoch blieb dem begnadeten Mann nicht erspart von sich zu sagen: Miser et 

pauper sum — arm und elend bin ich. 

Bei dem Sechsundzwanzigjahrigen setzt eine Schnimpfung der Gehdmerven ein. 

Ein standiges Ohrensausen begleitet ihn, das schlieBlich bis zur vOlligen Taubheit 

fiihrt. 

Mit zweiunddreiBig Jahren verfaBt er das „Heiligenstadter Testament**: ihr 

Menschen, die Ihr mich fiir feindselig, stlirrisch oder misanthropisch haltet oder 

erkliirt, wie unrecht tut ihr mir. Ihr wifit nicht die 

geheime Ursache von dem, was Euch so scheint. Mein 

Herz und mein Sinn waren von Kindheit an fur das 

zarte Gefiihl des Wohlwollens, selbst grofie Handlungen 

zu verrichten, dazu war es immer aufgelegt. Aber 

bedenkt nur, dafi seit sechs Jahren ein heilloser Zustand 

mich befallen ... Mit einem feurigen, lebhaften 

Temperament geboren, selbst empfanglich fur die 

Zerstreuung der Gesellschaft, muBte ich friih mich ab- 

sondem, einsam mein Leben zu verbringen. Welche 
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Demutig\mg, wenn jeniand neben mir stand und von wcitcm cinc Fibre hbrte und 

ich nichts hbrte, oder jemand den Hirten singen hbrte und ich auch nichts hbrte. 

Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung, es fehlte wenig und ich 

endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, hielt mich zuruck.“ 

Bald mufite man alles, was man Beethoven mitteilen wollte, auf Zettel aufschreiben. 

Er selbst wollte die Krankheit nicht zur Kenntnis nehmen. Er hbrte keinen Ton 

und bestand darauf, selbst zu dirigieren. Als er 1824 die Auffiihrung der IX. Sym- 

phonie leitete, war es in Wirklichkeit aufierer Schein, denn das Orchester achtetc 

nur auf die Zeichen des Konzertmeisters. Der Beifall raste nach dem zweiten Satz, 

doch Beethoven vernahm ihn nicht und erst die Sangerin Unger mufite ihn umdrehen, 

damit er die Beifall klatschendcn Hande sehen und fiir die Anerkennung danken 

konnte. 

Als Beethoven am 26. Marz 1827 mitten in einem Gewitter seine Seele aushauchi, 

trauert eine Welt um ihn. 

FRANZ SCHUBERT. — In der riesigen Trauermenge, die an Beethovens 

Begrabnis teilnahm, befand sich Franz Schubert. Der beriihmte Schauspieler des 

Burgtheaters, Anschutz, sprach die von Grillparzer verfafite Gedenkrede. Erde 

begann den Sarg zu bedecken, die Trauergaste verliefien den Friedhof. 

Schubert begab sich mit seinen Freunden in ein Gasthaus und erhob scin Glas: 

„Auf den, den wir begraben haben.“ Und beim zweiten Glas sagte er: „Auf den, 

der der Nachste sein wird.“ 

19 Monate spater starb er selbst, der grofie Liederfiirst, kaum einunddrcifiig Jahre 

alt. 

Schubert der Traumer! Eng ist der Raum, in dem sich scin zu kurzes Leben ab- 

spielt. Es ist das Wien des Biedcrmeier, in welchem cin frbhlichcr, heiterer Mensch 

fiir den Kreis guter Freunde komponiert, Lieder vielfaltigster Art, Messen, Sym- 

phonien als Hausmusik. 

1797 geboren, lernt Schubert beim Chorregenten von l.i^htental singen. Mit 

1) Jahren nimmt ihn das Konvikt der Sangerknaben aut. L'm diese Zeit bringt er 

die ersten Noten zu Papier — damals schon gegen den Willen seines Vaters. Als 

Schulgehilfe, spater als Lehrer am Himmelpfortgrund entgeht er dem langjahrigen 

Soldatendienst. 

Mit cinundzwanzig Jahren gibt Schubert auch die Lehrerstelle auf, um fortan 

nur Musik niederzuschreiben. Seine Freunde miihen sich in riihrender Weise um 

ihn. Sie verschaflfen ihm Quartier, sie verhandeln mit Verlegern, sie fiihrcn ihn 

in Biirgerhauser ein, sie bieten ihm Anregung, Unterhaltung, sie sind ihm 

treu zugetan. 

Abende des Musizierens im Kreise von Frauen und Kennern bilden sich heraus, 

die beriihmten Schubertiaden. Stunden ungcteilten Genusses, wo Schubert seine 

neuen Kompositionen spielt. Ein Quell der Lebensfreude, ein unerschbpfliches 
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Schaffen ist aufgcbrochen. Wien im Biedermeier hat seine vollkommenste Form 

gefunden. 

Schuberts Werk^ aus dem das ganze empfindsame Fiihlen seiner Zeit spricht, ist 

iiberaus umfassend. Mehr als 600 Lieder, 6 Messen, 30 Kanunermusik- und 450 

Klavierwerke, 17 Biihnenkompositionen^ 9 Symphonien. 

Neben Beethoven, dem Instrumentaldramatiker, ist Schubert der Instrumental- 

lyrikcr geworden: ,,£rlk6nig*‘, „Gretchen am Spinnrad“, „Forcllenquintett“, 

,,D-moll-Quintett“, ,,Der Tod und das Madchen**, „Wandercrphantasie“. Die Voll- 

endung im Lied, das war ihm vom Schicksal vorbehalten. 

Mit 26 Jahren wird Schubert von schwerer Krankheit befallen. Ticfe Resignation 

spricht aus einem Brief an einen Freund: ,,Denke Dir einen Menschen, dessen 

Gesimdheit nicht mehr richtig werden will.** 

Von Geschgiten mit Verlegern versteht er nichts, um lacherliche Betrage ver- 

schenkt er seine Kompositionen. Bescheiden und scheu gibt er 1828 — bereits sein 

Todesjahr — das erste Konzert. Kaum 31 Jahre, rafft ihn ein Typhus hinweg. 

Von seinen Weiken blieb die ,,Unvollendete Symphonie** mehr als ein halbes 

Jahrhundert verloren. 1875 erst wird diese wunderbare Komposition aufgefiinden, 

diese Musik, in welcher die Natur selbst ihre Singstimme anzuhcben scheint. Eine 

Musik von Leid und Freude im Eeben. 

UnvoUendet! Dieses Wort gilt fUr Schuberts frihes Schcidcn. Es gilt in einem 

hOheren Sinn fllr Osterreich. Das Herz spricht an, wenn Schubert gespielt wird. 

Die Erinnerung an alle Menschen wird wach, deren Leben sich durch Hingabe 

an einen hohen Wert verzehrt. Niemals ist Osterreich mit seinen SOhnen darin 

sparsam gewesen. 

Mit dem Tode Beethovens und Schuberts ist die lange Entwicklung von der 

hOfischen zur bUrgerlichen Musikpflege abgeschlossen. Neben der Hausmusik 

des Adels entstehen in den wohlhabenden stadtischen Krcisen musikalische Gemein- 

schaften, die allmahlich zum dffentlichen Konzertwesen uberleiten. Mit Beginn 

des 19. Jahrhunderts bilden sich sowohl in Wien wie auch im iibrigen Osterreich 

Musikvereinigtmgen, die den Zweck verfolgen, die Musik in alien ihren Zweigen 

zu pflegen. Eine der beriihmtesten ist die 1812 ins Leben gerufene „Gesellschafc 

der Musikfreunde**, der in spaterer Zeit die groBen Wiener Chorvereinigungen, der 

„Singverein** und die „Singakademie** folgen. Zusammen mit den 1842 gegriindeten 

„Wiener Philharmonikem** sind sie bis in die Gegenwart hervorragende Pflege- 

stiitten der Osterreichischen Musikkultur. Durch die Mknnergesangsvereine, die 

nach der Mine des vorigen Jahrhunderts in Osterreich Fufi fassen, linden das 

Osterreichischc Volksliedgut und die neugeschaffene Mannerchorliteratur dauemde 

Heimstan. Ihrem Wirken gebiihrt auch das Verdienst, die Lust und Freude 

am Singen und Musizieren in brcitesten Volksschichten geweckt und erhalten 

zu haben. 
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Moritm v. Sckwind: Schubertabitnd 

War bisher die heiterc Musik nicht in den Brcnnpunkt dcr musikalischen Gcschch- 

nisse in Osterrcich gexiickt, so beginnt mil JOSEF LANNER nnd JOHANN 

STRAUSS Vater einc Epoche, durch die sich Osterrcich und insbesondere Wien 

auch hierin Geltung in dcr Welt verschafft. Ihre Walzcr, Menuette> Polkas imd 

Marsche begeistem die musikfreudige Stadt und in alien Landem, die StrauS senior 

mit seiner Kapelle bereist, wird seinen Melodien zugcjubelt. 

Noch grbfiere Bcruhmtheit erlangt sein 1825 in Wien geborener Sohn JOHANN 

STRAUSS, dem die Welt den Beinamcn ,,Der Walzcrk6nig“ vcrlciht. 

StrauB senior gibt den Knaben zu einem Buchbinder in die Uehre. Aber der 

Junge ist nicht zu halten. Eines Tages lauft er davon und einem Musiker schnur> 

straks in die Hande. Mit 15 jahren spielt er Geigc im beriihmtcn Lannerquartett. 

Mit 19 Jahren dirigiert Johann StrauB, der Sohn, im Dommaycr-Kasino in Hietzing 

zum ersten Male in der Offentlichkeit sein eigeiies Orchestcr, spielt eigene Kompo- 

sitionen, tritt mit seinem bcruhmten Vater in offene Konkurrenz — und hat einen 

durchschlagenden Erfolg. Seine Walzcr eilen ihm in alle Welt voraus. „Morgen- 

blattcr“, „Kunstlcrlcben“, „Wicncr Blut“, ,,G’schichten aus dem Wienerwald“, 

„Wcin, Weib, Gesang“, „Fruhlingsstimmen“, ,,Seid umschlungen Millioncn“, 

„Freut euch des Lebens**, „An der sch6nen blauen Donau**, ,,Der Kaiserwalzer“. 

In Deutschland, Paris, Ix>ndon, St. Petersburg, uberall die gleiche Begeisterung. 

Bci der Hoch2^tsfeier der Kbnigin Viktoria wirkt die bcruhmte Kapelle Johann 
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Straufi mit. In lioston — anialMich der Hundertjahrfcicr dcr Unabliangigkeits- 

crklarung Amerikas — dirigiert Straufi eine Masse von mehreren tausenden Mit- 

wirkenden in Chor und Orchester: ,,I>a wir so zicmlich zu gleicher Zeit angefangen 

batten, war meine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet, daB wir auch zu gleicher 

Zeit aufh6ren.“ 

In Wien halt Straufi ein Orchester von 300 Mann, das Abend fur Abend auf ver- 

schiedene Lokale aufgeteilt ist oder bei Ballen aufspielt. Er selbst rast von Lokal 

zu Lokal, dirigiert in jeder Nacht an fiinf, an zehn Orten. 

Ober 500 Kompositionen entstehen, darunter 14 Operetten: „Indigo“, ,,Die 

Flederniaus“, ,,Prinz Methusalem“, ,,Eine Nacht in Venedig“, „Das Spitzentuch 

der K5nigin“, »Der Zigeunerbaron“. 

Das Schubert’sche Lied, der Straufl’sehe Walzer sind die Lieblingskindcr des 

Wiener Biedcrmeier. Nicht leicht kann ein anderes Land sich riihmen, den Menschen 

ahnliche Freudenbringer geboren und geschenkt zu haben. 

Neben Johann Straufi Sohn behaupten sich noch cine ganze Reihe erfolgreicher 

Komponisten der heutigen Musik: Zunachst einmal JOSEF und EDUARD 

STRAUSS, Johanns Briider; dann MILLOCKER und ZIEHRER, ZELLER und 

HEUBERGER. Im 20. Jahrhundert setzt sich die Reihe fort, ihr prominentester 

Vertreter ist FRANZ LEHAR. 

Nach der Mine des 19. Jahrhunderts, also fast um dieselbe Zeit, als der Wiener 

Walzer und die Wiener Operette ihre schbnsten Bliiten zeitigen, gehen in Wien drei 

neue Sterne am Musikhimmel auf: Brahms, Bruckner und Hugo Wolf. 

Ahnlich Beethoven zieht es den jungen, 1833 geborenen JOHANNES BRAHMS 

nach der Musikstadt Wien, um sich hier Brief und Siegel fiir sein KOnnen zu holen. 

Gleich jenem kann er dem Zauber der Stadt nicht mehr entrinnen. 1862 kommt er 

nach Wien, wo man in ihm den Erben Beethovens erblickt. Die Verehrung flir seine 

kiinstlerischen Fahigkeiten driickt sich in der Wahl zum Chormeister der Wiener 

Singakademie aus, die bereits ein Jahr nach seinem Eintreffcn in Wien erfolgt. 

Einmal noch verlafit er die Stadt, um ihr dann von 1869 an bis zu seinem Tode als 

frcischaffendcr Kunstler treu zu bleibcn. Seine Sehnsucht nach der Schonheit 

der Natur kann er in Osterreich voll und ganz stillen. So entstehen auch seine 

bedeutendsten Werke an Karntens Seen, in der Steiermark, im Salzkammergut 

und in dem zu alien Jahreszeiten reizvollen Wicnerwald. Vielfaltige Anregung 

erfahrt sein kompositorisches Schaffen durch Volksmusik und Wiener Walzer. 

Sein Werk auf Beethoven und Schubert aufbauend, hinterlafit er vier Symphonicn, 

das deutsche Requiem, eine grofie Anzahl Chor- und Orchesterwerke, Kammer- 

musik und an die zweihundert Lieder. Sein Tod — 1897 — reifit eine schmerzliche 

Liicke in das Musikleben Osterreichs. 

Der zweite grofie Tondichter, der in der Zeit nach 1890 in Osterreich iiberragende 

Bedeutung erlangt, ist ANTON BRUCKNER, der grofie Symphoniker und Mystiker 
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der Tonkunst. Im Jahre 1824 erblickt er als Sohn eines DorfschuUehrers im ober> 

Osterreichischen Ansfelden das Licht dcr Welt. Seine ersten musikalischen Ein- 

driicke empfingt der Knabe in der Kirche durch die Orgel, der er auch zeitlebens 

seine ganze Liebe schenkt. Mit 13 Jahren, als er den Vater verliert, wird er im Stift 

St. Florian Sangerknabe, wo er die kirchlichen Meisterwerke der Wiener Klassiker 

kennenlemt. Es folgen bittere Wanderjahre als Schulgehilfe in kleinen Dorfschulen, 

bis es ihm endlich gelingt, 1845 als Lehrer nach seinem geliebten St. Florian zu 

kommen. Dort emennt man ihn zum Stiftsorganisten. Seinen grofien Kenntnissen, 

die er sich in Orgelspiel und Komposition durch unermiidlichen Fleifi erwirbt — 

es entsteht seine Missa solemnis in ^esen Jahren — verdankt er die Berufung als 

Domorganist nach Linz. In den zw5lf Jahren seines Linzer Aufenthaltes studiert 

er emsig Musiktheorie, lemt die Welt der Oper und des Konzertes kennen und 

unterzieht sich gelegentlich in Wien bei berufenen Musikem Priifungen. Das ent- 

scheidende musikalische Erlebnis> das auch einen Wendepunkt im kompositorischen 

Schaffen Bruckners darstellt> bedeutet ihm das Bekanntwerden mit Richard Wagners 

Musik. Er, der bisher nur in den Bahnen der Klassik wandelte, findet in dem Werk 

Wagners den Weg und das technische Riistzeug fur sein zukiinftiges Schaffen. 

Schon in seiner D-moll-Messe, die 1864 entsteht, lafit sich dieser Wandel vom 

klassischen zum romantischen Meister feststellen. 1868 folgt er einer Berufung 

nach Wien als Professor ans Konservatorium. Hier entstehen in der Folge seine 

grofien Symphonicn, die von den Zeitgenossen wenig verstanden werden. Bruckners 

Musik philosophiert nicht, sie versucht nicht, Ideen zu verkiinden, sie will nichts 

sein als Musik. Musik eines tiefen, schlichten, glaubigen Herzens. Nahe dem 

Mysterium und dem feierlichen Glanze der katholischen Kirche ist seine Musik. 

Eine Zeitlang feindet man den bauerlich religibsen Menschen von alien Seiten an, 

imd emiedrigt den bescheidenen, den Schlechtigkeiten der Welt fassungslos gegen- 

uberstehenden Mann iiberall dort, wo ihm ein Erfolg beschieden ist. Trotzdem geht 

er, durch ein unerschutterliches Gottvertrauen unbeirrbar, wenn auch oft tief traurig, 

seinen Weg weiter. Gegen Ende seiner Lebensjahre stellen sich doch die Erfolge 

und Ehrungen ein, die er mit kindlicher Dank- 

barkeit entgegennimmt. Besondere Freude empfindet 

der Meister iiber seine Ernennung zum Ehren- 

doktor der Wiener Universitat: 

„lch, der Rector magniheus dcr Wiener Uni¬ 

versitat, beugc mich vor dem ehemaligen Unter- 

lehrcr von Windhaag.“ 

Und der Kaiser bcwilligte Bruckner eine 

Wohnung im Schlofi Belvedere. 

Tief betrauert und erst von der Nachwelt so 

richtig verstanden, scheidet er im Jahre 1896 aus 

122 



dcm irdischen Lcbcn. Mil 

den monumentalcn neun 

Symphonien, dem gewaltigcn 

„Te Dcum“, den drci groBen 

Messen und den bedeuten- 

den Chonwerken hat sich 

Bruckner einen dauernden 

Platz in der Musikgeschichte 

gcsichert. 

HUGO WOLF. Tage und 

Wochen gab es fur ihn, in 

denen er die Fiille seiner 

Einfalle einfach nicht zu 

Papier zu bringen vermochte, 

so str6mten und sturmten 

sie auf ihn ein. 

Der Schttpfcr einer neuen 

Liedkunst ist Hugo Wolf, 

Stimmungen von ungeahnter 

Empfindsamkeit versteht er 

wiederzugeben. Er selbst 

gleicht einem feinen, iibcr- 

cmpfindlichen Instrument. Seine Nerven nehmen jede Regung an, fangen iede 

Schwingung ein, behalten sie, bewahren sie, iassen sich mit allem beladen. Immer ist 

Hugo Wolf in Spannung, immer in einer Schwankung des Gefuhls, selten beruhigt, 

niemals ausgeglichen. So verzchrt auch dieser Kiinstler sich mit 37 Jahren — 1897 —^ 

versinkt seine sch6pfcnde Kraft, scin Lcbcn im Wahnsinn. 

Als Schuler aus den Anstalten herausgeworfen, als Kapellmeister am Salzburger 

Stadttheater brotlos geworden, tragt Hugo Wolf seine fertigen Kompositionen in 

der Taschc, kann abcr keine Vcrlcgcr fUr sic finden. 

Mit 28 Jahren entscheidet sich sein Lcbcn. Er beginnt Lieder zu komponieren, 

die Melodien, die Einfklle strbmen ihm zu. In kaum einem halben Jahr sind 

350 Gedichte vertont. Da bricht die schopferische Kraft schlagartig ab. Jahre, 

unfruchtbare Jahre folgen. Zwischendurch entstchen vier Aktc der Oper Corregidor, 

einige Chorwcrkc, die symphonische Dichtung ,,Pcnthcsilca“. 

Nochmals bricht dem 36jahrigen das Gliick des Schaffens auf. Wicder sind es 

Lieder. Nun spielt man seine Lieder allenthalben, auch die Verleger sind da. 

Ein Jahr spater hat er die Vorstellung, Dircktor der Wiener Hofoper geworden 

zu sein. Ein banges Auf und Ab schlieBt an, dann folgen Jahre in einer Anstalt. 

Hugo Wolf crinncrt sich nicht mchr; ,Ja, wcnn ich der Hugo W<^ wftre.. 
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Kaum ein Konzertprogramm, das 

nicht seinen Namen tragt. Hugo Wolfs 

abwescnde Gedanken sind mit anderem 

beschaftigt. 

Mit diesen drei Grofien im Reiche der 

Tdne versiegt der Quell der Musik, der 

im Laufe der Jahrhundcrte durch Oster- 

reich fliefit, keineswegs. GUSTAV 

MAHLER, der sich vorzeitig Verzehren- 

de, der grofie Direktor der Hofoper zu 

Wien, der unvergefiliche Schdpfer ge- 

waltiger Symphonien sowie des ,,Liedes 

von der Erde“, und der geniale, 

richtungweisende FRANZ SCHMIDT 

geben im 20. Jahrhundert dem sympho- 

nischen Erbe Osterreichs neue Impulse. 

RICHARD STRAUSS, obwohl nicht 

gebiirtiger Osterreicher, ist mit dicscm 

Lande und seiner Musik innigst ver- 

bunden. Was ist sein Rosenkavalier 

anderes, denn ein offenes Bekenntnis zu 

Wien? 

WILHELM KIENZL, JULIUS 

BIT^fNER und FRANZ SCHREKER leisten Bedeutsames auf dem Gebiete 

der Opernmusik. JOSEPH MARX bereichert im Anschlufi an das Liedschaflfen 

Schuberts und Hugo Wolfs die Musiklitcratur um kostbare Perlen echt 

bsterreichischer Pragung. ARNOLD SCHONBERG, ANTON WEBERN, 

ALBAN BERG, EGON WELLESZ, ERNST KRENEK und andere zahlen zu 

den Vertretern der ncueren und ncuesten Richtung in Osterreich, iiber deren 

musikhistorische Bedeutung erst die Zukunft sprechen soil.- 
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DIE RINGSTRASSE 







Das barock* 



l^itn um 1730 



WIENER RINGSTRASSE! 

Ein wcitcr, griiner Strafien- 

giirtel mit Garten und Prunk- 

bauten ist sie, der Stolz des 

Landes, vielleicht" eines ganzen 

Kontinents. Geschwisterlich ver- 

wandt sind ihr wohl nur noch 

die Boulevards in Paris. 

Fremde und Gaste kommen 

und bleiben unter den breiten, 

gepfiegten AUeen stehen, ma- 

chen vor den machtigen Ge- 

bauden halt, treten auf die 

Platze hinaus, die jene crbflfnet 

und geben sich der festlich be- 

schwingten Stimmung hin, die 

auf dieser PrachtstraBe lagert, genieBen die prickelnde Atmosphare heiterer Grofi- 

ziigigkeit. Promenierend lassen die Menschen die Zeii um sich verrinnen und 

geben den Augen freies Spiel, um das Weite und das Nahe zu schauen, um eincn 

Blick hineinzutun in die lebhafte Enge der Inneren Stadt oder hinauf dutch den 

Schlund alter Gassen zur spitzen Nadel des Stephansturmes. Seitab locken bliihende 

Boskette und reizvolle Parkanlagen, wahrend, in Schrittdistanz passicrend, das 

verwirrende Lacheln der Wiener Frauen voruberziehi. 

Steht man aber einmal zu besinnlicher Stunde vor der Dominikanerbastei und 

glaubt man in der modernen Wohnblockmasse noch Formcn einer alien Tordurch- 

fahrt Oder in der RampenbOschung Rcste eines wehrhaften Walles erblicken zu 

k&nnen, oder laBt man sich driiben auf der Mblkerbastei das traditionsreiche 

Beethoveo-Haus zeigen, von dem aus man einst liber das unverbaute Glacis hinweg 

das Land bis zu Schneeberg und Semmering iiberschauen hattc kdnnen, dann 

wacht die Wifibegierde auf, zu erfahren, wie die befestigte kaiserlichc Residenz- 

stadt ihre Mauem und Ravelins, ihre Bastionen und die Bankierenden Wehrgange, 

den tiefen, frdschebevdlkerten Stadtgraben und die wuchtigen Tore mit Schlag> 

baum und Zugbriicke venauschen konnte gegen die lichte Bauherrlichkeif der 

heutigen RingstraBe. 

Plastisch ersteht in Hufnagels beriihmtem Stich das mittclalterliche Wien. 

Strenges enges Nebencinander von Adel und Biirgerstand, Kirche und Friedhof, 

zum Teil noch aus babenbergischer Zeit des glorrcichen Leopold stammend. 

Raummangel zwang die Baumeister, so gut es ging, vielst6ckig zur Hiihe, aber 

auch in tief hinabreichende KellergeschoBe und Katakomben auszuweichen. Mitten 

zwischen den Biirgerzeilen, den Tuchlauben und Markten erhoben sich zahlrciche 
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Kirchenbauten. Einige sind noch romanisch, die grbfiere Zahl jedoch gotisch. 

Baudenkmaler der Renaissance sind sparlich anzutreffen, stand doch im 16. Jahr> 

hundert bcreits der Tiirkc feindlich an den Grenzcn des Reiches. 

Als nach zwci Jahrhunderten der Bedrohung die Janitscharen abziehen, als 

sie Osterreich, Ungarn, Siebenbtirgen raumen miissen und Prinz Eugen ihnen 

weit in die Walachei und auf den Balkan nachstOfit, als der Alpdruck der Bedrohung 

aus dem Osten gewichen ist, da atmen Stadt und Land befreit auf und eine ungeahnte> 

cine nie ertraumte Bliite bricht aus dem blutgetrankten Boden dcs ttsterreichischcn 

Landes auf. Von innen her, beinahe iibergangslos in seiner vehcmentcn Kraft 

und begliickend wie ein Friihlingstag erneuert sich das Antlitz der Stadt im Barock. 

Noch immer ist die Residenz von Basteien eingeschlossen, mufi weitcrhin Festung 

und geriistet blciben. Abcr die Leidenschaft dcs Barocks lafit die Menschen aller- 

orten zu bauen beginnen, und bald ist keine Strafie zu eng, um nicht noch einem 

Portal, einer reizvollen Fassade Platz zu gewahren, hinter welchen sich kiihne 

Stiegenaufgange und freskengeschmiickte Sale 6jffnen. In der Fiille der neu 

erstehenden herrschaftlichen Palais, der Winterquarticre, dcr Kirchen- und Profan- 

bauten verschwinden die Schaden, welche die Residenz durch die schwere Belagerung 

erUtten hat. 

Aber den Baumeistern jener Zeit geniigt es nicht, innerhalb der Stadt zu bleiben. 

Sie tragen ihre kiihnen Plane iiber Bastei und Glacis hinaus imd schaffcn unmittelbar 

vor den Toren cine barockc Landschaft mit Garten, Parkanlagen und Sommer- 

residenzen des Adels. Bald sehen die Wiener herrliche Fassaden aus dem Boden 

wachsen, die Palais dcr Schwarzenberg, Trautsohn, Rofrano-Auersperg, das herr- 

lichc LustschloB Belvedere dcs Prinzen Eugen und den Kuppelbau dcr Karlskirche. 

Damit nicht genug, werden Wohnviertel fiir 

die Biirgerschaft begrundet, die sich rasch zu 

ganzen Bezirken — Leopoldstadt, Josefstadt —, 

zu wohlhabenden ,,Grundcn“ erweitcm. Im 

entferntcn Umkrcis wird eine letztc Befestigung, 

der Linienwall, um die neuen Baumassen ge- 

zogen, Jenseits davon, an den Hangen dcs 

Wienerwaldes, rciht sich dcr Kranz dcr D6rfer 

an, rebenumgebene, schattend einladende Aus- 

flugsziele. 

So bietct sich in drci unterschicdenen Tcilen 

Wien im 18. Jahrhundert dar und sie zu- 

sammenzufassen und zu einer Einheit zu ver- 

binden, mangelt cs schon damals nicht an 

Plincn und VorschUigen. Dcr friihe Tod des 

reformfreudigen Kaisers Joseph II. und die 
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Ereignisse in Frankreich lichen jedoch die 

Dinge einen anderen Lauf nehmen. Die 

Zeit Bonapartes bricht an, Jahrzehnte der 

Schlachten und der Kriege. Wie Gene- 

rationen vorher die Tiirkensteuer den Wohl- 

stand des Landes weggerafft hat, so lassen 

die dauemden Kontributionen und die 

Riistungsausgaben einc Fortfiihrung fried- 

licher Plane nicht zu. 

Die Mettemichsche Politik setzte zwar 

1814 der auBeren Not ein Ende, doch waren 

die Lander der Krone ausgeblutet, die 

Wundcn dcr glorreichen imperialen Zeit zu 

tief in das Flcisch Europas geschlagen, als 

dafl man dort hatte fortsetzen kbnnen, wo 

die Meister des Barocks batten aufhbren 

miissen. 

Auch stellte sich etwas anderes hcraus: 

Nicht nur die Vblker batten wieder einmal 

ihre Hcrrcn gewechselt, die Zeiten des Krieges batten die Begriffe umgcwertct. 

Die Menschen sucbten nacb einem ganzbch neuen Lebensstil, sie woUten scblicbt 

und einfach glucklich sein. So kam das Biedermeier. 

Biedermeier! Das bedeutete das Hntgegengesetzte von dem, was bisber gewesen 

war. Die Wortc Gloirc und Victoirc batten ihre damoniscbe Kraft verloren. Man 

hatte genug vom FabnenentroUen und von den drbbnenden Parolen. Das Heldische 

ais Beruf, das Soldatische als Idol stand den Menschen als bitteres, illusionsloses 

Erleben vor den Augen. Die Einquartierungen, die Ausbebungen, das ewige 

Abscbiednehmen, das Landsknecbtsleben hatte seine fragwurdigen Reize selbst auf 

robe Naturen emgebiifit. Statt der unbekannten Wcitc locktc die gerubsame Nahe, 

statt der Auszeicbnung im Knopfloch die Blume von dcr Hand eines Madcbens, 

stau herriscbharter Befeble das naturliche Wort im Freundeskreis. So wandte 

sich das Interesse den Dingen des neuen Alltags zu: dem Haus, dem Garten, dem 

Lied, dem Stiindcben, den Blumenbosketten und Miniaturen, dem Woblklang 

eines alten Spinetts, der z&rtlich-liebenden Geste imd all den AuBervmgen eines 

bescbeiden grenzenden Gliicks. 

Biedermeier: Das ist die Reaktion des Gefiibls und des Gemiits auf die 

beroiscbe Z^t des Marscbierens und TOtens. Biedermeier beifit das ertrotzte 

Recht des kleinen Mannes auf ein friedlich gesicbertes LebensglUck, ienes kleinen 

Mannes, den man woblverstanden als Menscb, als guten Menschen an- 

sprecben soUte. 
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Eine voile Generation hindurch verharrtc Osterreich im Idyll. Zu gleicher 

Zeit vollzog sich eine tragische Wandlung: Der Metternichsche Friede, zu Beginn 

des Bicdcrmcicr noch dessen wohlgeneigter Pate, war zum kalten System einer 

Herrschaft von oben her erstarrt. Kiinstler in abendlicher Ausgelassenheit, Verliebte 

am Gartenzaun wurden von der schniiffelnden Polizei als verdachtige Staatsfeinde 

angehalten. Wicder einmal war die freie Rede verpbnt und Grillparzer brachte 

erbittert seine Eingabe um Pressefreiheit zu Papier. 

Da krachten die Schiisse der Revolution von 1848. Eilends verliefi der alt- 

gewordene Fiirst Mctternich die Residenz, Truppen riickten ein, Kommandos 

erschallten, in den Strafien flofi Blut. Und pldtzlich war der Lauf der Geschichte 

wieder in Gang geraten. 

Als der junge Kaiser Franz Joseph mit 18 Jahren den Thron bestieg und alimahlich 

der Alltag sein neues Gcsicht zu zeigen begann, da merktc man in Wien, dafi noch 

immer die alten Befestigungen das Herz der Stadt umfaBten. Es war ein historischer 

Augenblick, als Franz Joseph I. am vorletzten Tag des Jahres 1857 seine 

Unterschrift auf das kaiserliche Dokument setzte, welches befahl, die Basteien 

zu schleifen und das Glacis einzuebnen. Nicht ohne Fiir und Wider war diese 

Entscheidung gefallen. Namhafte Kiinstler, an ihrer Spitzc der Maler Amerling, 

hatten den Kaiser kniefallig gebeten, die historischen Anlagen weiter zu belassen. 

Nun kam ein wahres Fieber iiber die Stadt. Ein gigantischer Bauauftrag war 

ausgesprochen. Jahrelang, jahrzehntelang hieh 

er Wien in Atem und Spannung. Baugriinde 

grdfiten Ausmafies waren frei gewordcn, kilo¬ 

meter lang, Hunderte von Metern breit zogen 

sich doch Basteien und Glacis im Ring um die 

Stadt. Gewaltige Mittel wurden durch den 

Verkauf dieser Riesenllachen eingenommen, 

verlangten nach groGziigiger, umfassender 

Planung. Und nicht nur die RingstraiJe gait 

es aus dem Boden zu zaubern, es waren die 

anschliefienden Areale durch neue StraUen zu 

erschliefien, durch neue Baumassen organisch 

zu verbindcn. Mehr als 90 StraBen und Platze 

und iiber 500 Gebaude wurden auBer dem 

RingstraBenkomplex damals mitgeschaffen. 

Nun war es mit der biedermeierlichen Be- 

schaulichkeit freilich aus. Aus verschiedenen 

Teilen Europas strbmten Kiinstler, Architektcn, 

Baumeister, Bauhandwerker zusammen imd 

vereinigten sich mit den besten Osterreichischen 

137 



^ ■ 'r^ ' '■ 'i^jSi 
y- r^‘ 

■ » . >*1 

Wm'-s 

>4- 

'1^ 

Kttpfcn zum gcmcinsamcii 

Werk. So ist denn die 

Ringstrafic cin Spiegel des 

curopaischen Geistes jener 

Zeit, die groDartig und zer- 

rissen ist, weitrcichend und 

ausholcnd in Plan und Ge- 

staltung, doch entfernt von 

dcr geschlosscncn Einmalig- 

keit dcs Barocks. Wahrend 

Osterrcich auf den Schlacht- 

leldcrn in dcr l^ombardci 

und gegen Preuficn schwere 

Niederlagen erleidct, ent- 

steht das glanzvolle Band 

dcr Wiener RingstraBe. 

Da sind sic nun, die 

RingstraBenkiinstler und 

ihre Werke: Der Dane 

Theophil Hansen, von dem 

das strahlendc Parlaments- 

gebaude stammt, das in 
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Giebciplasiik und Saulcn- 

ordnung die stillc,grofic und 

antike Welt zum Vorbild 

nimmi. In dcr Akademie 

dcr Biidenden Kunstc Icbcn 

die Formen der lombar- 

disehen Renaissance wiedcr 

auf, im Heinriehshof aber, 

der Oper gegenuber, stcllte 

Hansen einen herrlich durch- 

gcbildeten, grofistadtischen 

Ricsenbau bin. 

Neben der graziosen 

Schmuckfreude Hansens 

wirkt das ncuc gotischc 

Rathaus Friedrich Schmidts 

ernst und kuhl. Mogen spat- 

gotische Rathauser Belgicns 

als Vorbild des machtigen 

Prunkbaucs gedient haben, 

die feierlichen Horizontal- 

tinicn und dcr Schwung 

dcr Gliederung zeigen bo- 

denstandige Meistcrschafi. 



Fcrstcl, cin universell gebildeter Wiener, baut mit 27 Jahren die Votivkirche, 

spfiter das Gebaude der neuen Universitat, in diesem einen Arkadenhof von hervor- 

ragender Schdnheit. Seine Stiegenfluchten werden iibcrtroffen von Hasenauers 

pninkvolien Treppenhausem in den beiden Museen und im Burgtheater. 

Van der Niill und Siccardsburg sind die grofiartigen und ungliicklichen Erbauer 

der Oper. Als das neue Haus 1869 feicrlich mit Mozarts Don Giovanni erbffnet 

wurde, waren beide bcreits tot. 

Zwischen die beiden Museen stellt Zumbusch das machtige Denkmal der 

Kaiserin Maria Theresia hin, wahrend gcgeniiber auf dem Heldenplatz Fernkorn die 

kiihnen Reiterstandbilder Erzherzog Karls und Prinz Eugcns schuf. Feuerbach 

malt flir die Akademie der Bildenden Kiinste den riesenhaften „Sturz der Titanen*'. 

Gasser zierte den Stadtpark mit dem entziickenden wienerischen Donauweibchen. 

Viele andere Meister waren noch zu nennen. Semper und Kundmann, Tilgner, 

Hellmer, Weyr und Bitterlich. 

1865 wurde die RingstraBe erOffnct, frcilich noch ohne die grofien, prunkvollen 

Gebdude. Abwartend kritisch sahen die Wiener dem Ereignis zu. Sie trauerten dem 

Verlorenen nach, ohne das Neue, das sich als bloBes Fragment darstellte, richtig 

einschatzen zu k6nnen. Auch war die ganze Stadt in Bewegung geraten, in Urn- 

wandlung und Erweiterung begriifen. Als sich aber um die Siebzigerjahre aUmsih- 

lich etwas einstellte, worauf der Wiener eben unter keinen Umstanden verzichten 

will, die ,,Atmosphare**, als man, wie einst auf der Bastei, nun auf der RingstraBe 

promenieren konnte, als in den neu geschaffenen Gartenanlagen Kapellen zu kon- 

zeitieren begannen und die AUeebtiume erste Schatten warfen, da schmolz das Eis der 

Vorbehalte hin, RingstraBe und Wien waren ineinanderflieBende Begriffe geworden. 

DrauBen in der Welt rollten groBe Ereignisse ab. Bismarck feierte seinen Einzug in 

Paris. Kurz darauf ging die Erschiitterung des groBen BOrsenkrachs durch die Lander. 

140 



In Wien sah man nonchalant uber allcs Siorende hinweg. Immer mehr Icbic 

man sich in die Ringstrafie ein. Neue Baumeister standen auf, voran Otto Wagner, 

spater Adolf Loos. Das Werden Wiens zur Grofistadt war im Flusse. Neuc Stadt- 

viertel wurden groBziigig angelegt, prachtige Wohnpalaste wuchsen emp>or, der 

Kern der Stadt, die Zone zwischen Ring und Gurtel, die Siedlungcn jenseits des 

chemaligen Linicnwalls, wuchsen nun ineinander. Nachste stadtebauliche Aufgaben 

bcginnen ihre Konturen abzuzeichnen. 

Vorlaufig aber gbnnte sich Wien die betbrende Prachtentfaltung dcr Makart-Zeit. 

Der Name Makart war zur Marke geworden. In der Makart-Mode gab es das 

Makart-Rot, den Makart-Kragcn, die Makart-Rosc. Auf der pompbsen Frisur 

trug man ricsige Radhiite mit Blumen und 

machtigen Fcdern, den Makart-Hui. In cinem 

bombastischen neuen Barock flackerte dcr Lebens- 

stil eines vergangenen Jahrhunderts auf, be- 

herrschtc sogar an die 20 jahre lang das Biirger- 

tum der Stadt, voran die neuen Rcichen, die 

schnell Geadeltcn und gehel sich in ciner aufier- 

lichen Schaustellung iibcrladenen Prunkes. 

Ein Hbhepunkt jener Jahre war dcr Makart- 

Festzug anlaBlich der silbernen Hochzeit des 

Kaisers im Jahre 1879. Es war cine glanzvolle 

Parade von Trachten, Volksgruppcn, Gewerben, 

Kiinsten und allegorischen Szencricn. Unter 

cinem von Otto Wagner entworfenen Riesen- 

zclt nahm Kaiser Franz Joseph die Huldigung 

entgegen. An seiner Seite stand in karmoisin - 
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farbener Robe mit weifiem Makart-Federhut und goldverziertcr Mantillc die 

sagenhaft schdne Elisabeth. 

In den Reihen der Zuschauer befanden sich jene Kiinstler, die sich dann um 

die Jahrhundertwende zusammentaten, um eine neue Bewegung zu griinden, die 

den Namen Sezession fiihrt. 

Wien aber, noch immer glanzende Mctropole eines gliicklichen Reiches, wachst 

seiner nachsten Aufgabe entgegen: Die Stadt bedarf einer fortschrittlichen 

Kommunalverwaltung. Die Sozialisierung der Betriebe des bffentlichen Interesses 

ist durchzufuhren. Da erwachst der Kaiserstadt in den letzten Jahrzehnten der 

Monarchic ein genialer Mann, cin gliihender Patriot, ihr grbfiter Biirgermeister: 

Dr. Karl Lucger. 
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DIE WIENER 
MEDIZINISCHE 

SCHULE 



Gustav Klimt : Der Tod und das Lebsn 

Ausschmtt 

Zwischen den beiden Ewigkeiten, 

vor seiner Geburt und nach dem 

Tode, darf der Mensch, herausge- 

hoben aus dem Dunkel, die Fiille des 

lebenspendenden goldenen Lichtes 

schauen und muB glcichwohl die 

schauerliche Unendlichkeii der Nacht 

erkennen, Der dumpfen Urangst des 

Mcnschen tritt die Dienerin an Leib 

und auch an Seele, die Medizin, 

entgegen. Vom Anteil Osterreich'i 

an ihr, an dieser hellen Macht, an 

ihrem Kampf gegen den Tt>d und 

fiir das Leben soli hier die Rede 

sein: von der medizinischen Schulc 

in Wien. 

Schon an der rudolfinischen Uni- 

versitat zu Wien, anno 1365, findet 

sich eine medizinische Fakultat. Ver- 

glichen mit den Leistungen auf theo- 

logischem und philosophischem Gc- 

biet ist in ihr wohl nur ein Vorlaufer 

dessen zu erblickcn, was spacer zur 

Wiener medizinischen Schule ge- 

worden ist, gleichsam das akademische 

Holz, auf das einc spaierc Zeit 

den griinenden Zweig aufpfropfte. 

Schwankte doch das naturwissen- 

schaftlich-mcdizinische Dcnken, dem 

jene friihen Jahrhunderte nicht son- 

derlich gewogen waren, zwischen 

starrer Lehrmeinung der alien und 

einem kriiikloscn Duldertum mittel- 

alterlicher Pragung. 

Eines Mannes aber muB hier 

riihmend gedacht werden. Der groBe 

Arzt des Mittelalters, der ausgezeich- 

nete Doktor der Medizin, welcher 

Aussatz, Podagra und Wassersucht 

mil wunderbarer Kunsi zu heilen 
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Gustav Klimt: D*r Tod und das Labsn, Ausschnitt 
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verstand, trug den Namen Philippus Theophrastus Bombastus Hohenheim, 

genannt Paracelsus (1493—1541). 

Er nennt fUnferlei Ursachen, aus denen die Krankheiten entstehen: die Gestime> 

die Gifte^ das Angeborene, das Geistige und das von Gon Verhiingte. Er sagt: 

Alle Krankheiten ohne Ausnahme kbnnen geheilt werden, nur gibt es manche^ 

bei denen wir es noch nicht wissen. Er findet geheimnisvolle Zusammenhange 

der Zeichen — nunmehr verworfen oder vergessen: er glaubt, dafi herzfbrmige 

Blatter bei Herzkrankheiten helfen, bei Gelbsucht verschreibt er das gelbe SchdU- 

kraut — und seine Medizinen helfen! 

Zwischen tiefer philosophischer Einsicht und dem 21auber-Aberglauben seiner 

Zeit baut sich seine umfasscnde Heilkunde auf. Es bleibt das grofie Verdienst 

dieses erfahrenen Meisters, die Chcmie in die Medizin eingefuhrt zu haben. Auf 

seinem Werke baut das medizinische Denken jahrhundertelang auf.‘ — 

Fast vierhundert Jahre waren seit der Giiindung der Alma mater Rudolhna 

vergangen, als die kluge Kaiserip Maria Theresia den Thron bestieg und nun 

begann, Reich und Volk wie eine erweiterte Familie zu lenken und zu umsorgen. 

So wendet sie denn ihr Augenmerk bald der hohen Schule ihrer Residenz zu. 

Aber die Universitat ist weit entfemt von dem modernen groBziigigcn Denken 

der Kaiserin. Ein Staat im Staate, getragen von vielfach noch mittelalterlichen 

Sonderrechten und Bestimmungen> kann sie der grofien Aufgabe, geistige Pflanz- 

stitte des Reiches zu werden, nicht nachkommen. Da findet Maria Tlieresia in 

dem Holl&nder van Swieten den Mann und die Persbnlichkeit, um die Reform 

der Universitat durchzufuhren. Mit ihm beginnt das, was wir die erste Wiener 

medizinische Schule nennen, cine modern durchdachte Zusammenarbeit zwischen 

Lehrer und Schuler, eine durch Generationen weitergetragene Forschertatigkeit 

und eine aufopfemde Hingabe an die leidende Menschheit. Van Swieten tauscht 

den veralteten, verstaubten LehrkOrper aus, holt von fern und nah die besten KOpfe 

nach Wien: den Botaniker Jacquin, den Gynakologen Crantz, dc Haen als Professor 

fiir praktische Medizin imd spater Stoll, den bedeutenden Kliniker. 

Van Swietens und seiner Zeitgenossen Werk ist weniger durch Neuentdeckungen, 

als durch eine gewaltige organisatorische Ueistung ausgezeichnet. Das gesamte 

medizinisch>naturwissenschaftliche Gebiet wurde durchforscht und geordnet und 

ein wohldurchdachtes System des Forschens und Lehrens aufgebaut. Das Schul- 

maBige der Fakultat ist in den wesendichen Ziigen bis auf den heutigen Tag glcich- 

geblieben. 

Eines Deuils aus jener Zeit sei noch gedacht: Es ist die Perkussion, jene Unter- 

suchungsmethode, bei welcher der Arzt den Kbrper von aufien beklopft. Sie stammt 

von Leopold Auenbrugger, einem Grazer Wirtssohn. Ihn soli die Praxis der 

Weinbauem, den Fiillungszustand eines Passes durch Beklopfen festzustellen, 

angeregt haben, die gleichc Methode beim Menschen anzuwenden. — 
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Kaiser Joseph 11., dem Menschenfreund, lag die Medizin besonders am Herzen, 

wenngleich von anderen Gesichtspunkten aus. Er griindete kurz nacheinander 

das AUgemeine Krankenhaus und die Medizinisch-chirurgische Akademie. Mit dem 

Aligemeinen Krankenhaus erhielt Wien ein Generalspital, ein allgemeines Hospital 

zur Hilfe fur jedermann und zur Pflege der Wissenschaft, wie es in diesem Ausmafi 

nur wenige Stadte Europas besafien. Es konnte iiber 2000 Kranke aufnehmen; 

die Zahl der Betten in alien anderen Spitalern Wiens betrug zusammen nut 1400. 

Die Wiener medizinische Schule hane durch diese Stiftung ihr historisch gewordenes 

Arbeitsfeld gefunden. 

Mit der GrUndung der Medizinisch-chirurgischen Akademie woUte Joseph II. 

ein anderes Obel bekampfen. Die Sterbiichkeitszahl der Soldaten etwa im Sieben- 

jahrigen Krieg ist erschtitternd grofi. Schon in Ruhezeiten forderten die Seuchen 

gewaltige Opfer, bei kriegerischen Handlungen aber fiihrte oft die geringste Ver- 

letzung zu Brand und tOdlichem Wundfieber. Deshalb wollte der Kaiser durch 

eine gewissenhafte Ausbildung von Militarchirurgen und Wundarzten und durch 

die Griindung einer eigenen Schule hiefur Abhilfe schaffen. Das Gamisonsspital 

mit einem Fassimgsraum von ebenfalls 2000 Betten wird neben dem Josephinum 

angelegt. Zu gleicher Zeit wird iiber das weite Gebiet der alten Monarchic ein 

grofiziigiges militararztliches System gebreitet. Die bedeutendercn Gamison- 

stadte erhalten wohleingerichtete Militarspitaler, die arztliche Fiirsorge greift um 

sich und erstreckt sich bald mehr auf die ZivilbevOlkerung, als auf die Soldaten allein. 

Die Riesenstiftung des Aligemeinen Krankenhauses zu leiten und weiterzu- 

fiihrcn, bedurfte schon einer universellen PersOnlichkeit. Peter Frank iibernimmt 

1795 die Direktion. Seine Lebensarbeit gilt dem Ausbau einer medizinischen 

Polizci. Auf alien Seiten greift er an. Er modernisiert den Lehrplan, nimmt 

Operationen in einem eigenen Operationsraum vor und baut die pathologische 

Anatomic systematisch aus. 

Grundlegenden Wandel schuf Frank in der Fragc der Geisteskranken. Bis um 

die Wende dcs 18. Jahrhunderts wurden die Irren kurzerhand als Narren bezeichnet. 

Man hielt sie in einem Turm, den Narrenturm, eingcsperrt und das Volk ergOtzte 

sich an ihrem verwunderlichen Anblick. Frank schuf den Narrenturm ab und 

machte daraus ein Stuck Spital zur Ptlege erkrankter Menschen. Unter diesem 

weitblickenden Arzt — der es ubrigens ablchnte, eine Periickc zu tragen — wurde 

in Wien als erster Stadt des Kontinents die Jennersche Blattemimpfung eingefuhrt. 

Zu scinen Gasten daheim gehOne der alte Haydn. 

Die zweite medizinische Schule wird von den Namcn Rokitansky, Skoda, Hcbra 

getragen. Es ist noch hcutc interessant, auf den vergilbtcn Blattem dcs Biedcr- 

meicr die Bilder vormarzlicher Arztc zu bctrachten. Als jcnc Manner jung an die 

Arbeit schritten, da gab es noch wenig durch Forschung, Vcrsuch und exakte 

Obduktion gesichenes arztliches Allgemeingut. Als aber jene Manner auf den 
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Pestspital, Wien 1679 

vergilbten Biedermeierblattcrn am Endc ihrer Lebensarbeit standen, da waren 

die Grundziige der modernen Medizin geschaffen, klinischer Betricb, Untcr- 

suchungs- und Behandlungsmethode ausgebaut. Wenn heute der Arzt ohne 

bcsondere technische Mittel nur durch Befragung, durch sein Auge und seine 

tastende und klopfende Hand richtige Diagnosen stellcn kann, so verdankt er es 

der verdienstvollen Forschung jencr Manner, die zur Wiener mcdizinischen Schule 

des Vormarz, zur zweiten Wiener mcdizinischen Schule, gchbren. 

Der Mann, der die geistesgeschichtliche Schwelle uberwand und liber Auf- 

klarung und Skeptizismus hinaus den Weg zur empirischcn Medizin erschlofi, 

ist Rokitansky. Die Obduktion — er soil in seinem Leben deren 80.000 durch- 

gefiihrt haben — wird gemeinsam mit dem Studium klinischer Berichte zur grofien 

Lehrmeisterin. Rokitanskys Tatigkeit im pathologischen Institut und seine 

Zusammenarbeit mit dem Internisten Skoda, dem Dermatologen Hcbra, dem 

fortschrittlichen Chirurgen Schuh und KoUetschka, dem ungliicklichen Freunde 

Semmelweis’, sind von grundlegender Wichtigkeit fur die praktische Medizin. 

Nicht alien Kampfern fiir das Leben ist in den ehrwiirdigen Mauern des All- 

gemeinen Krankenhauses der Weg zum Erfolg beschieden gewesen. Wie eine 

leidenschaftlich-diistere Ballade verklingt das Schicksal des Arztes Scmmelweis. 

Um die Mitte des Jahrhunderts bewegt die gynakologische Fachwissenschaft zu 

Wien die brennende Frage, weshalb an der Kiinik, an der Studenten, die auch 
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im Seziersaal arbeiten, ausgebildet werdcn, dreimal soviel Wdchnerinnen sterbcn, 

als in der angeschlossencn anderen Abteilung, an welcher Hebammen geschult 

werden. Semmelweis* historische Stundc schlagt, als er den Obduktionsbefund 

seines Freundes Kollctschka, der sich bei einer Leichendffnung verletzt hat, liest 

und erkennt, dafi dieser Befund mit jenem der obduzierten Wttchnerinnen iiber- 

einstimmt. In beiden Fallen eine Vergiftung, in die Gebarklinik durch die Hand 

des Arztes, der vom Seziertisch gekommen ist, getragen. 

Semmelweis beginnt nun seinen Kampf. So einleuchtend seine Beweisfiihrung 

heute erscheint, die Zeitgenossen wollen nicht sehen und nicht glauben. An 

dem Wissen um das Obel und an der Tragheit des mcnschlichen Geistes geht 

Semmelweis zugrunde. Von der Nachwelt ist die Geifiel des Kindbettfiebers 

genommen. 

Aber auch auf vielen anderen Gebieten dringen neue Erkenntnisse vor. In der 

Chirurgic verwendet Schuh als erster zur Betaubung Schwefelather. Tiirck, der 

auf neurologischcm Gebiet Bahnbrechendes gcleistet hat, wird durch die Einfiihrung 

des Kehlkopfspiegels zum Bcgriinder der Faryngologic, der Lehre von den Kehl- 

kopfkrankheiten. 

Seite an Soite mit den Klinikcrn zeichnen sich unter den Vorklinikern markante 

Persbnlichkcitcn ab. Da ist vor allcm Josef Hyrtl, der Sohn cines Oboespielers 

in der Haydnschen Musikkapelle. Er sammelt das gesamte anatomische Wissen 

seiner Zeit und durchforscht mit oft selbst erfundenen Methoden die letzten unbe- 

kannten Zonen des mcnschlichen Korpers. Nach seincm anatomischen Lchrbuch, 

seinen Fachschriften, seinen Praparsften greift cine halbe Welt. Zu seinen Vor- 

lesungen str5men Medizincr aus alien Hauptstadten des Kc'ntinents. Seine Sprache 

ist die eincs Dichters, sein Witz an Fiille unerreicht. Die medizinische Fakultat 

der Wiener Universitat war nun zu leuchtender Weltgeltung aufgestiegen. 

Die zweite Saule dcs vorklinischcn Unterrichts, die Physiologic, erfuhr durch 

die sich haufenden Neucntdeckungcn auf chemisch-physikalischem Gebiete immer 

neue Impulse. Ihr hervorragendster Vertreter in der Wiener Schule war Briicke, 

von dem bahnbrechende Werke stammen. 

In der zweiten Halfte des 19, jahrhunderts wetteifern Physik, Optik und Chemic 

darin, der Medizin neue Entfaltungsmbglichkeiten aufzuzeigen. Die Chirurgic 

fiihrt auf der Basis der Narkose zu einer nie gcahnten Entwicklung. Immer mehr 

Sondergebiete Idsen sich von interner Medizin und Chirurgic ab. Das Mikroskop 

und die Entdeckungen der Baktcriologie revolutionieren das medizinische Denken, 

dem sich durch die Rbntgenstrahlcn im ausgehenden jahrhundert weitere wunderbare 

Wege erdffnen. In dieser allgemeinen Situation nimnit die Wiener medizinische 

Schule in ihrer dritten Phase einen grandiosen Aufschwung, welcher sie wahrend 

einer grofien Zeitspanne auf wesentlichen Gebieten zu einer fiihrenden W'eltschule 

macht. Der Name Billroth ist hiefiir zum Begriff geworden. 1867 tritt der groBe 
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Josephinum, Wien 

Chirurg, cin norddeutschcr I’abtorssohn, in den VX'iencr Arztckrcis: cm universeiler 

Arzt, mutig, kiihn und cinfallsreich in Methode und Technik. Durch seine 

Operationen — Kehlkopf, Speiserdhre, Magen, Gebarorgane — crbffnet er einc 

neue Epoche. Mit unglaublichem Feingefiihl wiihit er seine Schuler aus, bildet 

seine Methode zur Schule heran. Sein Lieblingsschiiler Eiselsberg — unwillkiirlich 

denkt man an van Swietens Zeiten — wird nun nach Holland berufen. 

Aus der fast uniibersehbaren Zahl der Arzte, die damals dem medizinischen 

Wien Glanz und Ansehen verliehen, seien nur einige w^nige, gleichsam zur Ab- 

rundung, angefuhrt: 

Albert, ein umfasscnder Geist und glanzender Lehrcr; die Chirurgen 

Gussenbauer, Winiwarter, Eiselsberg, Hochenegg, Nothnagel, der Meister der 

Diagnose, Bamberger, Neusser, Noorden, Herschl, Pirquet, Paltauf und 

Weichsclbaum. Jeder dieser Namen bedeutet neue Erkenntnisse, jeder hat 

Weltruf. Dem Studium des Nervensystems und des Grofihims widmen 

Meinert und Obersteiner ihr Lebenswerk; die Laryngologie hndet an Chiari 

und Schrbtter wertvolle Weiterentwicklung und Politzer und Urbantschitsch 

werden zu den Begriindem der Ohrenheilkunde, die in Barany einen Wiener 

Nobelprei^triiger findet. Die Bedeutung des ROntgenverfahrens wird in Wien 

sehr friih erkannt. Holzknecht, der bahnbrechende Rbntgenologe dieser Zeit, 

wird cin Opfer seiner Forschung. — 
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Allgemetrus Kranktnhaus, WUn 

Das kkine Osterreich des Jahres 1918 betrachtete es als seine hbchste Aufgabe, 

die kulturellen Werte des grOfieren Osterreich zu erhalten und weiterzufuhren. 

Arm und in seinem Wirkungskreis qualvoll eingeengt, legt das bsterreichische 

Volk nicht die Hfinde in den Schofi, Die Hbrsale der hohcn Schulcn sind besctzt 

wie in den guten Jahren; um Hungerlbhne arbeiten Wissenschaftler und Arzte 

zum Heile der Kranken im hohen Auftrag der Forschung. Der Ruf der Wiener 

medizinischen Schule verlor sich nicht> er bekam vielmehr neuen Glanz. Billroths 

Erbej die Schulen von Eiselsberg und Hochenegg, behalten Weltgeltung, Orthopadic 

und Unfallschirurgie erfahren durch Lorenz und Bbhler neue Impulse. Die interne 

Klinik findet ausgezeichnete Manner wie Chvostek, Ortner und Jagic. In Eppinger 

erwachst ein mit allem Rafiinement chemischer und technischer Methodik 

arbeitender Forscher, dessen Ruf die Grenzen Europas liberschritt. Der Pharma- 

kologe und Physiologe Loewi entdeckt die Herzhormone und wird dafiir mit dem 

Nobelpreis ausgezeichnet. Desgleichen Wagner-Jauregg, dem es gelingt^ durch 

das heilende Fieber den Damon der Paralyse zu bannen. Wo anders schlieBlich 

kbnnte ein Siegmund Freud seine tiefen Einsichten in das Gefuge der menschlichen 

Seele und ihre treibenden Kriifte gewinnen als hier in Wien, wo die verschiedensten 

Wesensarten ‘aufeinanderstoBen und sich offenbaren. In Wien schuf das organi- 

satorische Genie eines Leopold Arzt am Werke Hebras weiter, Economo 

bereicherte das Wissen liber die Hirnpathologie und Landsteiner, ebenfalls 
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Nobelpreistrager, arbeitete die wissenschaftlichen und praktischcn Grundlagen 

der Bluttransfusion aus. 

Abcr auch in den vorklinischen Gebieten ist die alte Hdhc gehaltcn. Fiirth ist 

mafigeblich an der Adrenalinsynthese beteiligt, dem genialen Physiologcn Exncr 

war Durig gefolgt, dessen Institut zu den arbeitsfreudigsten iiberhaupt zahlte. 

Tandler, ein Schuler Zuckcrkandls und selbst Anatom von Weltruf, hndet in seinem 

Fache allein nicht Geniige und schafft fur Wien hygienische und soziale Wohl> 

fahrtseinrichtungen, Tuberkulosefursorge, Miitterberatung, Kinderheim- und 

lleilstatten> Schulzahnkliniken usw., die einer Welt zum Vorbild werden. 

Sie alle, alle seien hier geriihmt, die mit ihrem Namen Genannten und die 

Ungenannten; alien diesen Arzten der Wiener medizinischen Schule sei gedankt. 

Sind sie doch ein Teil der grofien Arzteschaft der Welt, Menschcn der dienenden 

und helfenden Caritas. Ein Ruf des ewigen Gewissens geht von ihnen iiber Grenzen 

und Schiitzengraben hinaus: Den Frieden zu wahren, den Nachsten zu licbcn. 

Gustav Kltmt : Msdixin, Ausschnitt 
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DIE 
KAPUZINERGRUFT 



In den sonnenlosen Mittagsstunden des 30. November 1916 wurde dcr tote 

Kaiser Franz Joseph I. iiber die Wiener Ringstrafie zur Ruhestiitte seiner 

Ahnen> zur Kapuzinergruft gefahren, wo in altehrwUrdigen Hallen, in Krypta 

und Gruft, die habsburgischen Herrscher ihrer Auferstehung entgegenharren. 

Eine uniibersehbare Trauergemeinde hatte seit dem frdhen Morgen hinter dem 

Militarspalier Aufstellung bezogen und savimte in dichten Reihen die Strafien- 

ziige ein. Die geschlossenen Fenster der Hiuser waren iiberall von Menschen 

besetzt, die florumhiillten Latemen und Bogenlampen brannten am hellen Tage 

und gaben dem Strafienbild ein ungewohnt diisteres Geprage. 

Dieser trauervoUe Tag bedeutete mehr als das Ende einer 68jahrigen Regierungs- 

zcit, mehr als den Abschlufi einer Epoche: die Sterbestunde dcr Osterreichisch- 

ungarischen Monarchic hatte geschlagen. 

Lange zuvor schon hatten die Schatten dcs Nicdergangs ihr leidvolles Kommcn 

angekiindigt. Die TragOdie des Kronprinzcn Rudolf zu Mayerling, das Attentat 

eines Anarchisten auf die Kaiserin Elisabeth^ die mOrderischen Schiisse auf den 

Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gattin zu Sarajevo 1914. Nur ihm, clem 

Kaiser, war cs vom Schicksal bestimmt, an alien Bahren zu stehen und die Menschen 

rund um sich sterben zu sehen. 

Nun halite die Ringstrafie wider vom Hufschlag hart geziigelter Pferde, vom 

RoUen vielspanniger Trauerwagen, vom gedampften Wirbel der Trommeln und 

vom Schritt der Trabantcn- tmd Arcieren-Leibgarden. Es war dieselbe Ringstrafie, 

deren Bau der Kaiser zwei Gcnerationen friiher anbefohlen, deren Werden und 

Wachsen er von den Fenstem seiner Burg mitangesehen hatte und deren Schbnheit 

wie ein einziges Denkmal alles dessen erscheint, was in dcr franzisko-josephinischen 

Epoche ftir Reich und Wien geschaffen worden ist. 

Das Totengelcit fUr den Kaiser war also aufgeboten. Es gait zugleich dem 

ganzen Reich; zum letzten Mai trat die Doppelmonarchie in ihrer Grbfie vor die 

Welt. Zur Traucr um den Herrscher aber gesellte sich die bange Sorge vor dcr 

inappellablen Entscheidung des Schicksals fiber das Land. Noch einmal liefi die 

alte Monarchic die bunte Vfilkcrviclfalt ihrer Nationen vorbeimarschieren, baute 

die Jiierarchie ihrer Gesellschaftsordmmg — Adel und Abgeordnetenhaus, Stftnde, 

Bfirger — nach wohleinstudiertem Gesetz jahrhundertealten Zeremoniells mfihelos 

auf und liefi die an Tradition tmd Ehren reiche Armee in stiller Trauerparade 

vorfiberziehen. 

An den Riindem dcr Zone dcs Schweigens, wo Buben Kandelaber erkletterten, 

um einen ungehinderten Blick auf den Zug zu erhaschen, wo Extraausgaben aus> 

gerufen wu^den, dort allerdings beherrschten bereits andere Worte die Situation: 

Przcmysl, Isonzoschlachten, Volksvcrtrctung, Wilson — und die Republik. — 

Dcr historische Akt, zu dem halb Europa ffirstliche Gesandte und Sondcr- 

vertreter entboten hatte, nkherte sich scinem Finale. Vom Stephansdom weg, ein 

154 



Stiick die Karntnerstra(5e entiang, bog der Trauerzug rechtwinkelig zum Ncucn 

Markt ab> zur stillen Kirche der Kapuzinermbnche. Sabelschwenken, Kommandos, 

reglos erstarrte Habtacht-Stellung der Eskorte: der Sarg des Kaisers wird zur 

letzten Einsegnung in die Kirche getragen. 

Auf der rechten Seite der Trauerhalle wird Platz freigehaltcn. Dort geht es 

hinab iiber die Stiege der Toten in die Kaisergruft, in die Ruhestatte der habs- 

burgischen Monarchen seit den Zeitcn des Dreifiigiahrigen Krieges. Das Volk 

von Wien, das draufien den weiten Platz erfiillt, sich auf Stufen und Sticgen drangt 

und zur HOhe reckt, will es ganz sicher wissen, wie es — lang ist es freilich her — 

bei „Franz dem Kaiser*^ hergegangen ist. 

„Vor der verschlossenen Pforte**, so erzahlt es, „wird der Sarg nun nieder- 

gestellt. Feierlich erhebt der Zeremonienmeister seinen Stab — schwere, schwarzc 

Quasten hangen dran — und klopft mit dreifachcm Schlag an die Tiir. 

Diese ist von innen verschlossen, von den Klosterleuten, und der Pater Guardian 

steht mit einer brennenden Kerzc dahinter. Aber er spcrrt so rasch nicht auf und 

fragt vorerst: Wer begehrt Einlafi ? 

Der Zeremonienmeister — es ist dcrsclbe, der in der langen Galerie in Sch6nbrunn 

das Kommen seines Hcrrn den Festgasten ungezahlte Male angekiindigt hat — gibt 

Antwort: Seine apostolische Majestat, der Kaiser Franz. 

Die Kirche aber sieht eincn Sarg vor sich, darin eincn toten Menschen 

und wei6 eine andere Majestat iiber sich. Darum antwortet der M6nch: Den 

kennc ich nicht. 

Da hebt der Zeremonienmeister neuerlich seinen Stab und klopft mit dreifachem 

Schlag an die Tiir: Es begehrt der allerhochste Kaiser Franz eingelassen zu werden. 

Unbeirrt und ernst kommi es zuriick: Den kenne ich nicht. 

Und weiter fragt die Stimme des Mbnches: Wer bei Gott begehrt Einlafi? 

Ganz schlicht steht der Zeremonienmeister Rede: Dein Bruder Franz, ein 

armer Sunder. 

Nun erst wird die Pforte zur Gruft aufgetan und der neue Gast im Reiche seiner 

Ahnen mil jener Ehrfurchi im Geiste empfangen, die die frommen Monche jedem 

Menschen entgegenbringen, der an die Auferstehung von den Toten glaubt.“ 

Wartend, raunend, mutmaBend saumt die Mauer des Volkes den Platz in weiter 

Rundung ein. 

Inzwischen haben Monche den Sarg zur Gruft hinabgetragen, noch einmal 

wird er niedergestellt und der Zeremonienmeister fragt: ,,Erkennst du den Kaiser 

Franz Joseph?** 

Der Pater Guardian gibt Antwort: „Ich erkenne ihn, er soil hier wohl ver- 

wahret sein.“ 

Nun wird der tote Herrscher an seinen Ahnen vorbeigetragen: 12 Kaiser, 

16 Kaiserinnen und iiber 100 Erzherzoge werden hier gezahlt. Schlicht und 
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bescheiden sind die Siirge des Stifterpaares der Gruft Matthias und Anna, cinfache 

vierwandige Truhen aus Blei. In langer Reihe stehen die Sarge ncbeneinander, 

zeigen Wappenschilder odcr Uwenk6pfe bei den metallenen Tragringen. 

Cberraschend schliefien prunkvolle Sarkophage an. Mit seiner ganzen Kraft 

zu leben und zu sterben ist das Barock in das Reich der Toten herabgestiegen. 

Flugbcrcite Adler, ruhende LOwen tragen machtige Totenbehaltnisse. Kbpfe 

verschleierter Frauen, im AntUtz ergreifenden Ausdruck der Trauer, zieren 

die Ecken. 

Maria Theresia und Franz von Lothringen! Ein Denkmal der Liebe ist der 

monumcntale Sarkophag, auf dem in Icbensheilcrer, einander zugewandter Haltung 

die Kaiserin und ihr Gemahl kunstvoll dargestellt sind. Zu ihren Haupten wartet 

ein Posaunenengel, um sie am jiingsten Tag aufzuerwecken. Elf ihrer Kinder 

sind um die Herrscherin hier versammelt, Joseph II. in einem schlichten Kupfersarg. 

Nun ist auch Franz Joseph, bis zum letzten Atemzug soldatisch und phicht- 

getreu, in die Reihe der Ahnen eingetreten. — 

Im Oktober 1918 kam dcr Zusammenbruch der Mittclmachte. Englische 

Offiziere hielten vor dem Hotel Imperial Zeitungen in Handen, auf denen in 

Schlagzeilen zu lesen war: The war is over. 

Fiir Osterreich war mehr als ein Krieg zu Ende und hatie der letzte Gehali 

des BegrifTes Osterreich allein auf dem beruht, was untcr dem Zeichcn des Doppel- 

adlers nunmehr begraben wurde, das L^nd ware damals — 1918 — wahrhaftig 

an seinem Ende gestanden. 

Statt dessen geschah etwas vbilig Unerwartetes, etwas Einmaliges. Das kleine, 

aus der Zertriimmerung der Monarchic iibriggebliebene Osterreich, jencr schwer 

verstiimmelte Torso, dem man in weiten europaischen Kreisen Recht wie Fahigkeit 

zu leben absprcchen wollte, dieses Herzstiick cines Kontinents, es richtete sich 

alien Schicksalsschlagen zum Trotze auf und formte, geschaffen und getragen 

von der Arbeit und Eintracht seiner Burger, Arbeiter und Bauern, von ncuem 

seine staatliche Souveranitat. 

Ewiges, unvergangliches, auferstehendcs Osterreich! 
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WORTPyALfTTE 
VORARLBEIKG 
~r jorderAlpen'Suro^as V^asrerscheide 

Oyr- Wey r- West - o^r-J^pness 

Ehemals Pforre ^cqcn Elfass und Bur^u^ 

dstcrreichs f^heinprovin^nun 

StrenQ^ uim^renzt in Candschaft' Lcbcn und Siensch 

H irrenboOen walOOufriTciI\^ru nd 

Sctiesa^lana biaue Silvrerra endloseRmsichr 

Morqenschattcn derSdlbahi^onOeln aufqruncnOeni Han(r 

LanOzj^^am Bodensee' sonnenOurch fluteresR^inral obstqeseqncr- 

BlamenbttLrdnztcr ZuctitsVter^Maisdss bauerlicticr Jahresnomaden 

LdnOLe statt Land' ^rddvehen state Stadv Fixiheir auf alien Wcqen 

Sparsaru -bcddchtuge Ocstc'prah^ch -hanOfester Sinn' 

Jndusrric ohne R^ch und Russ'wcissc Kohlc dere^nen Derq-C' 

Produktion ohne Proletanar Ocburtznzuwachs in StdOten' 

VielfarbqevsfcbC' Kettc and Schuss criesene Kloppelspitzen.. 

Schi^atcrnostet'Schwebcndc Sessely\bfahiTsraasch 

Bldulich schartendc S^ur tm Schnee — 

'-SchixfciqenO plaudernde Winterieqende 

Wei sser Fruhlm^ i n Osterrxiclx . 
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Bregtnz um 1799 

BREGENZ UND DER BODENSEE. Das alte chrwurdigc Bregenz, Osterrcichs 

Tor im Westen, hat durch all die Jahrhunderte seine fiihrende Stellung im Lebcn 

Vorarlbcrgs bewahrt und isi hcute noch dessen Hauptstadt. Seine iiberaus gliick- 

liche Lage, cinerseits hingeschmiegt an die Nordauslaufer der schut2:enden Alpen, 

anderseits aber teilhabend am Verkehr, der sich entlang des Rheins als einer der 

natiirlichen StraBen Europas schon friihzeitig entwickelie, hat es zu einem Stadtchen 

von besonderem Zauber werden lassen. Seine in den Wirmissen der Vblkerwande- 

rung, der Sarazenen- und Ostv6lkereinfalle, der Herrschaftsstreitigkeitcn der 

Feudalzeit wie der Eroberungsziige des AppcnzcUcr und des DreiBigjiihrigen 

Krieges immer wieder bewiesene strategische Bedeutung haben der Stadt jene 

Furchen ins Antlitz gezeichnet, die man nie ohnc eincn gewissen chrfiirchtigen 

Schauer betrachtet. Aber die Furchen in diesem Antlitz sind nicht die cines Greisen- 

gesichtes, es sind Ziige, die verratcn, da6 der Geist, der dahinter steht, gelernt hat, 

mit Widerwiirtigkeiten fertig zu werden und mit Mut und Beharrlichkeit ein vor- 

genommenes Ziel zu verfolgen. 

Das heutige Bregenz ist daran, „diesen Geist, der dahinter steht“, neuer- 

lich in der Tat zu beweisen. Es ist sich seiner Bedeutung als das offene Tor 

Osterreichs gegen Westen bewuBt, und aus diesem BewuBtsein strd^mt ihm die 

Kraft, Leistungen des Wiederaufbaues zu beginnen, die angesichts der 

schwierigen Lage der Heimat nach einem zweitcn zerstOrcnden Weltkrieg doppelt 

wertvoll sind. 
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ES BEGJNNT MIT DBR 

SINTPLVT. 

Ah Noah aus seiner Arche stUg und 

das erstemal wteder Land betratt da 

befand er sich nicht auf dem Ararat, 

wU die Wissemchaft allgemein annimmt, 

sondem in Vorarlberg, und ztvar auf 

dem Gipfel des Widdersteins. Wohl 

erheben at^fier dem ehrwurdigen bib- 

iitchen Gipfel auch noch undere be- 

riihmte Erhebungen der Erde darauf 

Anspruch, der Landeplatz des sint~ 

fiutlichen Ge/dhrts gewesen zu sein. 

Altein, alle Versuche anderer Land- 

schaften, den Ruhm, die ztoeite Ge- 

burtsstdtte der Menschheit zu sein, 

annektieren zu wollen, sind angesichts 

der Arguments, die Vorarlberg dabei 

ins Treffen zu fiihren vermag, von vorn- 

herein zum Scheuern verurteilt. Denn 

als der Widderstein zum erstenmal 

bestiegen uturde, /and man auf seinem 

Gipfel noch die Balkentrummer der 

Arche — zumindest noch einige—, und 

indem solches bekannt tvurde, itt dort 

die leidige Streitfrage, welches Land 

Noah zuerst betreten habe, fur alle 

Zeiten aus der Welt geschafft: Der 

zweite Stammvater des Menschen- 

geschlechts war also der erste 

arlberger. 

Will man in der Beschreibung Vor- 

arlbergs weiterhin historisch verfahren, 

so mufi man allerdings hekennen, dafi 

wohl nur analphabetische Nachkommen 

des biblischen Giganten durch etliche 

tausend Jahre bis tn die Zeit von 

Christi Geburt dort gesiedelt haben 

mbgen, denn von ihrem Schalten 

und Walien isi keine Kunde uber- 

kommen. 

Daritber hinaus scheinen sie sich 

einer sehr kummerlichen Kultur erfreut 

zu haben, denn von ihrem Schaffen 

und Raffen ist nicht vie I mehr iArig- 

gebheben als einige durch primitive 

WdlU geschutzte Feuerstellen, und selbst 

diese rniissen erst mil grofier Findigkeit 

aufgespiirt werden. 

Dafi Bregenz nicht nur durch seine historische 

Bedeutung und kulturclle Regsamkeit Anziehungs- 

punkte besitzt, sondern solche auch aus seiner 

landschaftlichen L^ige empfangt, beweist die 

Seilbahn, die direkt von der Stadt auf die be- 

herrschende Htthe des Pfanders fiihrt; sic ist 

cine der altesten und wohl die am meisten fre- 

quentierte Schwebebahn Osterreichs. Der Blick 

vom Pfander auf den wic cine Landkarte aus- 

gebreiteten Bodensee mit der schwabischen 

Ebenc, den Schweizer und Vorarlberger Bergen 

als Umrahmung, findet allerdings auch kaum ein 

Gegenstiick. Und dann der See selbst 1 In seiner 

vielfaltigen Sch5nhcit> sei es als spiegelnde 

Flache, gekrauselt von zierlichen Wellen, die 

die Brust des Schwimmers prickelnd umkosen, 

sei es als bannendes Naturgemalde in den von 

Minute zu Minute wechselnden Farbvorhangcn 

des Sonnenuntergangs oder im Drauen und 

Toben des entfesselten Elementes, besitzt er 

eine magische Anziehungskraft, der sich kaum 

einer zu entziehen vermag und die Dichter zu 

seinem Lobe zur Feder greifen lafit. 

OSTERREICHISCHE RHEIN-GEO- 

GRAPHIE. Wohl die ganze Welt weifi, dafi 

die Frage des 

linken Rheinufers 

zum Ausgangs- 

punkt vielcr bluti- 

ger europaischer 

und auch der Welt- 

kriege geworden 

ist. 

Wie sich doch 

die schwierigsten 

Fragen gleich in 

ihrem Wesen wan- 

deln, wenn man 

sie auf bsterrei- 

chisch behandelt. 
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Stadtanstcht von Bregtnz 

Linkes Rheinufer! Wer weifi, dafi Osterreich ein linkcs Rheinufer besitzt? 

Dafi zwei bsterreichische Briicken den Flu6 iiberspannen 7 Daft die Vorarlberger 

Gemeinden HOchst, Fussach und Rheinau linksrheinisch sind ? Auch darf erinnert 

werden, dafi Goethe 1811 auf seiner Riickreise aus Italien hier von Fussach aus 

den Bodensee iiberquert hat. 

Es ist eine eigentiimliche Landschafi, die sich zu beiden Sciten des kiinstlichcn 

Miindungsdurchstiches dcs Rheins ausdehnt. Unvermittclt hineingestellt, wiirde 

man nicht mehr glauben, sich im Alpengebiet zu befinden. Moorflachen, zum Tcil 

klinstlich nutzbar gcmacht, dehnen sich auf Kilometerwcitc. Den Blick nach 

Norden gerichtet, wahnt man sich in einer Tiefcbene. Eine rciche, viclfaliige Vogcl- 

welt bevblkert diesenStrich, und kaum einMensch N^ird sich dem Zauber dcs wogen- 

den Schilfes entziehen kbnnen. Die Weite des Landes, das Fliistern und Wispern 

dcr starren Halme und schlanken Blatter im Rbhricht haben etwas unendlich Bc- 

freiendes; unbewufit atmet die Brust tiefer, das Auge trinkt durstig Weite und Blauc 

in sich hinein, das Ohr wird hell fiir die Stimme der Natur, das Herz umkiihlen Ruhe 

und Heidetraum. Erst der heisere Schrei und das Fliigelrauschen eines auf- 

geschreckten Vogels unterbrechen solche Selbstversunkenhcit. 

Dcr grdfite am Rhein gelegene Ort Vorarlbergs ist Lustenau, wie alle am Rhein 

gelegenen Siedlungen durch gepflegten und ertragreichen Obst- und Gemiisebau 

ausgezcichnet. Die grofie Marktgemcindc bietei vor allcm siedlungsmafiig ein 
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Ho hezitht man die erste Kunde itber 

Vorarlberg von einer der vielen Seiten- 

linien des GeschUchtes Noah^ deren 

Angehorige sich Rdmer nannten und 

die im Jahre Fiinfzehn nach dem 

RegierungsantritU des Kaisers Augustus 

ihren sehr weit entfernten Vertvandten 

in Vorarlbergf die auf dem urvdter- 

lichen Brbsitz geblieben waren^ etnen 

Besuch abstatteny um ihnen bessere und 

modernere l^bensart beizubringen oder 

auch bei Gelegenheit die Kopje einzu- 

schlagen. 

Um der Wahrheit die Ehre zu 

gebeuy muJ3 man gestehetty daJ3 diese 

drastische Lehrmethode den alien 

Vorarlbergern in unwahrscheinlich 

kurzer Zeit die Fdhigkeit ver~ 

mitteltty Strafien und Hdusery ja 

sogar richtige Stddte zu hauen. 

I hr Ciesellenstuck in dieser neu- 

erworbenen Ferttgkeit legten sie mit 

dem Bau eines wehrhaften Kustclls 

samt den dazugehorigen Pldtzen und 

Gebduden ab, tvelcher Stdtfe ihre sud- 

hchen Vertvandten tvohl am zarter 

Ruckucht auf die dart hehetmatcte 

Familie der Brigantier den Namen 

y,Brigantium**y das isr Bregenz, verJiehen. 

Da es schon damals zum guten Ton 

gehortey Handel zu treibcny und um 

ihre Vorarlberger Vertvandten in dieser 

Kunst — dit viel/ach darin bestehi, 

von den anderen zu nehmen, tvas man 

brauchty und ihnen zu gebeny tvas einem 

unnutz iit — anschaulich zu untrr- 

richteny grundeten die Romer alsobald 

in Brigantium eine Filtale ihres u/ett- 

verztveigten Tauschkonzerns. Nachdem 

tn der Stadt am Bodensee aufierdem 

einige der grdfiten und tvichttgsien 

Strafien des Erdteils zusammenliefeny 

gewann sie bald an Bedeutung und 

tvurde in der ganzen damaligen Welt 

bekannt. 

Dank der liebevollen Obsorge ihrer 

romischen Vertvandten begannen die 

Vorarlberger und damit auch ihr 

Land in der Geschichte eine Rolle 

zu spielen. 

eigenartiges Bild; im VerhiLltnis zur Einwohner- 

zahl weit verstreut, liegen die einzelnen Hauser 

hinter dichten Obstbaumen versteckt, die sie oft 

ganzlich dem Blick von der Strafie cntziehen. 

Bevdlkerungsmafiig ist der Ort eine Art Enklave. 

Die Lustenauer unterscheiden sich in Sprache 

und Kbrpcrbcschaffenheit wie auch in Lebendig- 

keit des Geistes und Temperamentes sehr wohl 

von den iibrigen Bewohnern des Landes, die 

deren Herkunft scherzhafter Weise von ,,Zi- 

geunern“ ablciten wollen. Das ist natiirlich 

iibertricben, aber ein winziges Kttrnchen Wahr¬ 

heit steckt doch dahinter. Wahrend die ubrigen 

Orte Vorarlbergs im Mittelalter irgendeinem 

Feudalherrn unterstanden, war Lustenau freier 

Reichshof, das heifit, jcdcr konnte sich dort 

ohne besondere Genehmigung ansiedeln; was 

Wunder, dab von dieser Freiheit auch allerhand 

fahrendes Volk Gebrauch machte. Nichi zum 

Schadcn dcr heutigcn Lustenauer! Ihre schon 

erwahnte und wohl daher stammende grbficrc 

Lebhaftigkeit und gcistige Wendigkeit warcn 

die Voraussctzung fur die hervorragende Rollc, 

die die Lustenauer im Vorarlberger Geistes- 

vor allem Musiklebcn, 

abcr auch im Sport 

spielten und spielen. 

„HIER STUDIO 

DORNBIRN!“ Durch 

diesen Ruf, der taglich 

dutzende Male iiber den 

Ather geht, ist eine Stadt 

Vorarlbergs allgemcin 

bekanntgeworden, die 

bis dahin, trotzdem sie 

bevblkerungsmafiig die 

gr<)6tc des Landes ist, 

eigentlich ein DornrOs- 

chendasein fiihrte, wenn 

man von den Textilwirt- 
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schaftskreisen absieht, in wclchen ihr Name scit Jahrzchnten uber die 

Grenzen hinaus Klang und Geitimg besaB. Dornbirn ist das Industrie- 

zentrum Vorarlbergs. Ein solches Pradikat ist manchen schon Ursache genug, 

iiber einen Ort den Stab zu brechen; verbindet sich doch damit unwiUkiirlich 

die Vorstellung von Zinskasernen, ruBgcschwangcrter Luft und einem Waldo 

rauchender Fabrikschlote. Allen jenen, die sich unter einer Industriestadt 

nichts andercs vorstcUen kbnnen, sei empfohlen, Dornbirn zu besuchen, das 

den Beinamen „Gartenstadt‘‘ fiihrt. Auch das soziale Problem wurde hicr einer 

bemerkenswerten Ldsung zugefUhrt. Obwohl sich seine Bevblkerung zu mehr als 

der Halfte von der Industrie ernahrt, tritt nirgends ein Proletariat in Erscheinung. 

AUerdings kam der Stadt bei L^sung der besprochenen Aufgaben ihre gliickliche 

landschafcliche Lage zustatten. Der auf aussichtsreicher StraBe gut erreichbare 

Wintersportplatz B6dele verleiht ihr ein lebhaftes Treibcn, sobald der weifie Flaum 

iiber die Erde gebreitet ist. Im Sommer ist ihr Hauptanziehungspunkt cine schaurig- 

schbne, durch eine romantische Kunststciganlage zuganglich gemachte Klamm, die 

Rappenlochschlucht. Angesichts der mchrere hundert Meter lotrecht aufstcigenden 

Fclswande, die zudem noch oben von 

einer Briicke iiberspannt sind, wiihrend 

sich in ihrer Tiefe die tosende'n Berg- 

wasser stiirzend und gischtend ihren 

Weg bahnen, ergreift jeden ein hcil- 

samer Schauer vor der Gewalt jener 

Kr^e, die Tag fiir Tag und Stunde 

fur Stunde die uns umgebende Natur 

und damit unser Leben gestalten. 

Von bewaldeter Kuppe griiBt der 

altersgrauc Bergfried des Schlosses 

Neu-Ems ins Rheintal herab. Der steil 

iiber dem Ort aufragende Fels tragt die 

Triimmer der Ruine Alt-Ems^ das vor 

seiner Zerstbrung im Appenzeller Krieg 
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Auf tine Spttr skeptischer Well- 

tveisheit stbfit man, toenn man den 

Spruch liest, der eintm gltich beim 

Eintritt tns Momafon von einer Haus- 

wand henenter entgegengriifit .* 

Wer tkrhch donkt und handelt rechtt 

der hommt zu nichtt und es geht ihm 

schUcht. 

TAPFERES BAUERNVOLK. 

Bit in das sinkend* Mitulalter her auf 

waren zahlreiche Hochtdler Vorarl- 

bergs nicht oder nur spdrlich besiedelt. 

Um jene Zeit begann aber die Ab- 

wanderung alemannischer Volksteile 

aus dem Kanson Wallis in der Schweiz, 

und mis Beginn des 15. Jahrhunderu 

nahm die Eimoanderung dieser Bauem- 

geschlechter in Graubiinden und in 

Vorarlberg immer mehr zu. Von den 

damahgen Grundherren waren diese 

arbeitswilKgen Fremdlinge gem ge- 

sehen und es wurden ihnen die erwdhnsen 

Hochtdler und unbesiedelten Gebiete 

zur neuen Heimstatt uberlassen; um 

sie zu dauemdem Verbleib anzureizen, 

folgte der Landgabe die Verleihung 

betrdchtKcher Freiheiten. Attf diese 

Weise wurde in den unwirsUchen 

Gegenden am Tamtberg, im hintersten 

Bregenzerwald, vor allem aber in den 

danach benannten beiden Walsertdlem, 

ein htnuger Bauemschlag keismsch, 

der aus der vdlkischen und wiruchaft- 

Echen Stntktur des Landes nicht mehr 

soegzudenhen ist. 

Wer ein Bild tnm der htd/teverzek- 

renden Art gevrinnen will, in der diese 

eine der gr6fiten Burganlagen des deutschen 

Reiches gewesen ist, der beriihmten Wartburg 

an Ausdehnung ebenbiirtig. Zu Fiifien des Burg- 

felsens steht heute noch der von dem Grafen 

Kaspar erbaute Palast, aber auch eine ganze 

Reihe anderer Bauwerke und Namen verleihen 

dem Ort jenen Zauber entschwundener Hcrr- 

schaftlichkeit, der von sagenumwobenen Mauem 

und alten Kulturdenkm^ern immer noch ausgeht. 

DER GARTEN VORARLBERGS. Mitten 

aus der Ebene des Rheintales erhebt sich, von 

Siiden sanft und bewaldet ansteigend, nach 

Norden in steilen Wanden abstiirzend, der 

Kummenberg, ein Zeuge der Tfttigkeit des cis- 

zeitlichen Rheintalgletschers. Seine Besteigting 

lohnt sehr wohl die Miihe, bietet sich doch von 

seiner Hbhe ein lieblicher Tiefblick auf das 

ganze Vorarlberger Rheintal. Von Osten griiBen 

die schmucken Hauser des Marktes Gdtzis 

mit der wuchtigen Ruine Neu-Montfort herauf. 

Das Blickfeld nach Norden und Siiden aber ist 

beherrscht durch in unzahlige winzige Recht- 

ecke geteilte Griin- und Ackerflachen; ein An- 

blick, der dem dariiber Nachdenkenden baldigen 

AufschluB gibt iiber die landwirtschaftliche 

Struktur des Landes. Auch an einem seltenen 

Naturspiel kann man sich auf der Spitze des 

Kummenberges erfreuen: iiber den gahnenden 

Abgrund hinausgeworfene Papier- oder Stoff- 

stiickchen trigt die LuftstrOmung wieder zum 

Werfenden zuriick; sogar hinausgeschleuderte 
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Abkdmmlinge der alten Wallisery die 

sich in Sprocket Tracht und Sitte viele 

Eigenarten ihrer ehemaligen Heimat 

betvahrt haben, einer ungastlichen 

Natur ihr kdrgUches Dasein abringen 

mihsertt der braucht nur ihr Leben im 

Grofien Wahertal beobachten. Durch 

Generationen fortgeerbus und fort- 

gepflegtei Darben um das tdgliche Brot 

hat knorrigty wetterharte, zutiefst 

schollertverwurzelte Gestalten ge- 

schaffen. 

Der Vorarlberger tst keinestvegs ein 

einheitlicher Menschenschlagy vielmehr 

ein farbiges Mosaikprdchtiger Menschen- 

lypeny an dem eine retche und wechsel- 

voile Geschichte seit vielen Jahr- 

hunderten schdpferisch gearheitet hat. 

Vorarlberg — das ist Osterreichs 

Eandbesitz am Rhein. So tvie die Donau 

nach dem Osten^ stromt der Rhein dem 

Westen zu. Ztvischen dem einen Wassery 

das dem Schtvarzen Meer zusrrebr, und 

dem undereny das sich dem Atlantisehen 

Ozean vereinigt, liegt Osterrcichy das 

Bruckenlandy die europdische l^'asser- 

scheide. 

1363 erwarh das I Ians Osterretch 

seinen ersten vorarlbergischen Besitz 

in einer kleinen Herrscha/l bet Gotzis. 

Ein jahrhundertclunger Erozefi zur 

Schaffung der Etnheit des Landes war 

Jama eingeleiiet 

Als Heerfuhrer unter Katser Karl V. 

und Phtlipp II. haben die Grafen von 

Hohenems reiehlich Landsknechte tn 

threm Ldndchen angetvotben. Seit 

diesen Zeiten tst der Vorarlberger hdufig 

aufier Landes gezogen, sei es als Hand- 

werker, Stukkateur und Zimmermann, 

als Wetzsteinhdndler und Aionta/oner 

Krauihobler oder im Gefolgc der Bre~ 

genzerwdlder Baroekbaumetster. Erst 

die beginnende Industrialisierung bat 

dem Arbeitssinn dieser Menschen in der 

etgenen Heimat Platz und Brot. 

Hiite sollen wieder zuriickkehren — aber nichi 

)cder probiert cs. 

Siidlich des Kummenberges ttffnet sich eine 

Buchi dcs Rhcintales, die der ,,Garten Vor- 

arlbergs“ genannt wird. Etwa ein Dutzend 

hcimcligcr Ortschaften saumen den Fufi des 

Gebirges odor haben sich auf halber Hbhe eine 

sonnige Statte gesucht. In der Bliitezeit ist 

dieser ganze Landsirich ein cinziger duftender 

BrautstrauB. Auf den sonnigen Hangen gedeiht 

eine wohlschmcckendc Traube, das in eine Mulde 

der griinen Hfthenziige eingebettete Fraxern 

ist beriihmt wegen seiner herrlichen schwarzen 

Kirschen, die zur Reife ganze Pilgers^harcn mit 

Korb und Wagen anlocken. Das von weit- 

blickender Wartc herabschauende Viktorsberg 

ist cine der altcstcn nachweisbaren Sicdlungen 

Vorarlbergs; schon Karl der Dicke soil sich zum 

Bcsuch des frommen Einsiedlers Eusebius dort 

hinaufbemiiht haben. Im Tal aber lockt Rbthis, 

das Herz des Vorarlberger Weinbaucs, mit 

manch funkelndcm Tropfen, Gelbgoid und 

Blutrubein. 

Der Hauptort des Gartens Vorarlbergs ist 

Rankweil, das in der Geschichte dcs Landes 

durch das ganze Mittclalter bis in die erste Halftc 

der Neuzeii eine fuhrendc und bestimmende 

Rollc gespiclt hat. Strbmtc einst fast das ganze 

Volk zu den dort abgchalienen Gerichtstagen 

zusammen> so ist es heute als dcr groBtc Wall- 

fahrtsort dcs katholischen Landes wiedcrum 

Sammelplatz festlich gesiimmier Menschen- 

mengen. Scin Wahrzeichen ist die von stolzer 

Felsenwartc griifiende und auf den Grundmauern 

einer ehemaligen F'este erbaute zweiturmige 

Liebfrauenkirche. 

DAS STUDIERSTADTLEIN. Nicht immer 

wurdc Fcldkirch das Studicrstadtlein genannt, 

hat es doch, neben Bregenz, die wechselvollste 

Geschichte unter den Vorarlberger Orten auf- 
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zuweisen. In friihcren 

Jahrhundeiten tnig es mit 

gleicher Berechtigung die 

Bezeichnung ,,Offizicr8- 

stadtchen*^ heute ist 

beidcs nicht mehr zu- 

treifend. Auffallend ist 

iedenfalls, daB in bciden 

Attributen der Stadtcha- 

rakter hcrvorgehoben wird 

und tatsachlich ist dieser 

auch heute noch das hcr- 

v'orstechendste Merkmal 

dcs Ones. Unter den 

Vorarlberger Stadten hat cs sich am reinstcn m Charakter und Typus 

das Antlitz der mittelalterlich biirgerlichen Siedlungsform bewahrt. Feldkirch 

war ebcnso wie Brcgcnz im Mittelaltcr montfortischer Bcsitz. Durch die 

bis zur ganzlichen Zersplitterung dcs Machtbereiches sich steigernden Erb- 

teilungen inncrhalb des Geschlechtes kam Feldkirch friihzeitig in den Besitz 

der Habsburger) wobei es sich gegeniiber den anderen, unter den hcimischcn 

Feudalhcrren verbliebenen Orten durch besondere Freihcitcn und Rechte aus- 

zeichnetc, die ihm cine iibcraus giinstigc Entwicklung sichcnen. 

Das Bild dcs mittelalterlichen Biirgerstadtchens, das Feldkirch heute noch im 

Beschaucr crweckt, wird vorwiegcnd bestimmt durch die von wohlgegriindcten, 

breitausladenden Patrizierhausern gebildeten Siraflen des Stadtkerns, die eine erb- 

cingcsesscne Geschaftswcit beherbcrgen. Dariiber hinaus gebcn die noch vorhan- 

dencn Zeugen alter Wchrhaftigkeit, wie das Churer Tor, der Katzenturm und das 

die Stadt ubcxragende Schlofi Schattcnburg, jene siimmungsvolle Wirkung, der 

man sich besonders auf Reisen willig iiberlaBt. 

Den Namen ,,Studierstadtchen** erwarb sich Feldkirch seinerzeit durch den 

Umstand, daB es flir das geistige Bildungswesen im Landc eine hcrvorragcnde, ja 

man kann sagen einzig dastehende Rolle spielte; behcrbergte es doch neben dem 

Staatsgymnasium ein aus dem ganzcn Lande besuchtes Eehrerseminar und das in 

Europa wohlbekannte Jesuiteninternat ,,Stella matutina**. 

Mit kaum weniger Berechtigung hatte man cs aber auch das „Beamtenstadtchen‘* 

nennen kdnnen, wenngleich es nie Sitz der Landcsregierung gewesen ist. Dafiir 

waren aber und sind zum Teil noch fast alle iibrigen Landcsbehbrden in Feldkirch 

beheimatet. DaB dies bei dem kosmopolitischen Charakter des Beamtentums der 

bsterreichisch'ungarischen Monarchic auf die Struktur der Bevdlkerung der Stadt 

nicht ohne EinfiuB geblieben ist, versteht sich von selbst. 
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Es ist eitu Eigtnheit dts Vor art- 

Bergen t alles AuffalHge und Ober- 

mdfiige betvnfit abzuiehnen und zu ver- 

meiden. Die Sparsamkeit der Geste 

und des Ausdrucks deckt sick mit der 

Zuruckhahung im Gefuhl und Gemiit. 

Sie tit aber eine gute Vorautsetzung fur 

seinen niichternen poliiischen Sinn und 

fiir die angeborene demokratiiche Be- 

gabung. 

Die Vorarlbtrger ziehen vier Klein- 

und Mittehtadte einer Grofixtadt vor. 

Sie nehmen es gern in Kauf^ dafi sie 

bald nach Bregenx und Feldkircht bald 

nach Dombim und Bludznz fahren 

miisseny liegen dock die Stddte nake 

beisammen. So bleibt auck das Land 

von vielen Fragen versckont, die eine 

Grofittadt in einem Alpenland auf- 

wirft. 

Dem ttLdndle** hat sick ein eigenes 

Bild der Industrie aufgeprdgt. Bei nur 

vier Untemekmungen^ die je uber 

500 Besckd/tigte aufweisen, sind die 

kleinen und mittltren Spezialbetriebe 

typisck. An erster Stelle ist die Textil- 

industrie zu nennen. Die Vorarlberger 

Baumwollindustriet die internationalen 

Ruf geniefil, befert die feinsten Bunt- 

getoebe Osterreicks, aber auck erlesene 

bedruckte Gexvebe, Seidenvotbereiy Spe- 

ziaUrzeugnisse der Wollindustrie, 

Spitzenleistungen der Wirkwaren- 

industrie runden das Bild ab. Der Rxsf 

der Stickereien und der KUippelspitzen 

ist isber den Kontinent xveit kinaus- 

gedrungen. /iuck die ubrige vorarl- 

bergiscke Industrie ckarakterisiert sick 

als ausgesprockene xveiterverarbeitende, 

speziahsierte Verfeinerungsindustrie, der 

fast alle Grundttoffe im eigenen Lande 

feklen. Zaknrdder, Getriebe, Pumpent 

Ukren, Reckensckieber, Speziahverk- 

zeuge. Die Fabriken zur Herstellung 

von Aufzugen und Seilbaknen leiten 

iiber zur „weifien Kokle'\ zu der kock- 

entwickelten Ausnutzung der natur- 

licken Wasserkrdfte des Landes. 

Bine wesentliche RoUe spielt Feldkirch im 

(^sterreichischen Vcrkchrsleben, ist es doch 

Knotenpunkt der einzigen durchgehcnden Ost- 

West-Verbindung, Hauptiibergang von Oster- 

reich nach der Schweiz und nach Liechtenstein 

und damit Anschlufiglied an das westcuropa- 

ische Verkehrsnetz. 

KENNEN SIE DIE SAGE VON DEN DREI 

SCHWESTERN? Nein? Dann wandern Sie 

bitte von Feldkirch durch die lU-Schlucht, 

die ,,Felsenau“, jene tiefe Furche, die sich der 

Flufi in jahrtausendelanger Arbeit durch den 

sperrenden Felsriegel gefressen hat und die so 

schmal ist, dafi neben den Wassern nur die 

Bahn einen Durchlafi findet — die Strafie mufi 

mitiels einer kiihnen Briicke iiber beide hinweg- 

gefuhrt werden —, hinein in den Walgau. Kaum 

ist die Enge der Schlucht passiert, andert sich 

auch ganz merklich der Landschaftscharakter; 

die Luft ist kiihler hier, die Einheimischen 

driicken dies so aus, dafi sie sagen, bstlich der 

Felsenau, das heifit im Walgau, sei es „um einen 

Rock kiihler** als im Rheintal. Um so riistigcr 

und unbcschwerter greift man aus und gelangt 

in kurzer Zeit nach Frastanz. 
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Ebcn hier in Frastanz Icbtcn einst die drci 

Schwestem. Es mufi eine gliickliche Zeit ge~ 

wesen sein, denn nach verbiirgtcr Oberlieferung 

ist damals am Fufi der Garsellaspitze sogar 

eine Goldquelle geflossen. Eines schttnen Sonntags 

machtcn sich besagte drei Schwestem, anstatt, 

wie es Zucht und Branch gefordcrt hatte, zur 

Kirche zu gehen, in Richtung der Garsellaspitze 

auf den Weg. Ob sic das Goldwasscrlein an- 

gclockt hat, ob sie blofi Beeren sammeln wollten 

— wer weiB es ? Vergeblich rufen die Kirchen- 

glocken noch einmal eindringlich zur Messe, 

die drei Schwestem, den Kopf voll welilicher Gedanken, achten es nicht. 

Bald finden sie einen Platz, wo die Beeren so dicht stehen, dafi sie in kurzer 

Zeit miihelos Kbrbchen um Kbrbchen zu fiillen vermttgen. Da tbnt wie eine 

letzte Mahnung die Wandlungsglocke zu ihnen herauf, um sic an die ver- 

gessene Pflicht zu erinnern. Aber auch dieses Fingerzeiges haben sie nicht 

einmal in Gedanken acht und so geschieht ein Furchtbares: sie' kOnnen 

sich plbtzlich nicht mehr von der Stellc bewegen, ihre Lciber werden 

kalt und erstarren zu Stein, Als die Kirchganger nach dcr Messe aus dem 

Gotteshaus treten, bleiben sie verwundert stehen, denn am FuBe der 

Garsellaspitze erheben sich nebencinander drei schroffe Felsgestalten. Die 

drei Schwestem aber waren seither nicht mehr gesehen, nur die gefiillten 

Becrenkbrbe wurden anderntags gefunden, und zur Erinnerung an solches 

Geschehen crhielten die drei Felszacken den Namcn ,,Die drei Schwestem'*. 

WO DAS EINHORN HAUST. Ja, taisachlich! Es gibt in Vorarlberg 

noch das sagenumwobene Einhorn. Und zwar im 

eben genannten Walgau, dessen Hauptstadt Blu- 

denz das wehrhafte Tier im Wappen fuhrt. Es ist 

eine sonnige, frohgestimmte Landschafe, von einem 

ebenso lebenslustigen wie aufgeweckten Vblklein 

bewohnt. 

Obrigens ist es trotz der Herrschaft dcs Ein- 

homs im Walgau oder, besser gesagt, in Bludenz 

durchaus nicht gef^hrlich zu leben. Im Gegenteil! 

Das kleine Stadtehen an der Ill, das cine roman- 

tische Vergangenheit und eine bctricbsreichc Gcgen- 

wart dem aufmerksamen Beschauer nicht ver- 

birgt, vermag seinen Gast durch mancherlei Reizc 

und Vorziige zu fesseln. Da ist einmal dcr Feldkirch, Churtr Tor 

Tisit 
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iiberaus malehschc Stadtkern niit den 

cngen Gassen und mitteialterlichen 

Laubcngangen^ dcm mit einem Frcsko 

Friedrichs mit der leeren Tasche 

geschmiickten Oberen Tor, das heute 

noch daran erinncrt, wie die Bludenzer ^ 

ihrem Herrn, nachdem er vom Kaiser 

in Acht und Bann getan, Treuc 

und Schutz gewahrten. Dann die auf 

beherrschender Kuppe erbaute Pfarr- 

kirche und das mehr wuchtige als 

schdne Schlofi Gaienhofen, das seine 

Zweckbestimmung im Laufe der Jahre mehrfach geandert hat. Schon Kelten 

und R5mer haben sich desselben Bodens fiir ihre Siedlungen bedient. 

Die uberaus reizende und lockende Umgebung ist es, die Bludenz das Attribut 

,,Tor der Alpen“ eingebracht hat. Tatsachlich k^nnte man, um allc die tJbergange 

von der Talebene bis zu den firngeschmiickten Felsenhauptem des Alpenhaupt- 

kammes kennenzulernen, kaum einen gunstigeren Standort als das Walgaustadtlein 

wahlen. 

Wenn man mit der Bahn in Bludenz ankonunt, fallt jcdcm Reisenden ein im Siiden 

aus einem griinen Talausschnitt aufstrebender firngckrttnter, kahlfelsiger Berg auf. 

Es ist der Paniiler Schrofen, die Westschulter der Scesaplana, der K^nigin des 

Ratikons. Als Kulminationspunkt eines ganzen Gebirgszuges hat diese nicht nur 

lokaltouristischen Reiz, sondern ist einer jener Berge, die in der Geschichte der 

ErachlieBung der Ostalpen einen Markstein darstellen. Zufolge ihrer beherrschenden 

HOhe bietet sie eine ins schier UnermeBliche gehende Fernsicht und ermangelt 

dabei auch nicht lieblicher Tiefblicke in 

den schweizerischen Pratigau. 

DAS TAL DER WEISSEN KOHLE. Das 

Montafontal hat schon vor Jahrhunderten 

im Verkehrswesen des Landes eine Rolle gc- 

spielt, bildet es doch den Obergang ins 

siidliche europaische Festland, vor allem ins 

Veltlin. Heute ist es Kraftquelle fur un- 

zahlige Industrien, die iiber wesentliche 

Teile Mitteleuropas verstreut liegen. 

Auf dem Weg von Bludenz ins Montafon 

gelangt man nach Vandans, einer Ortschaft, 

die wie kaum eine zweite von den Natur> 

gewalten des Hochgebirges bedroht ist. 
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Wie ein zum Sprung geducktes Raubtier barren Millionen von Kubikmetern 

Gerblle und Geschicbe in den Schluchten der Vandanser Steinwand, um sich 

zu gegebener Zeit mordend und zerstdrend auf die friedliche Menschensiedlung 

zu stiirzen. Wohl hat man versucht, durch monumentale Sperrbauten einem solchen 

Schlag vorzubeugen; aber kann der Mensch einer cntfesselten Natur tatsachlich 

Einhait gebicten? 

Weiter iilauiwarts liegt, anmutig in cine Bucht des Tales geschmiegt> der Haupt- 

ort des Montafons: Schruns. Wenige Orte Vorarlbergs sind durch landschaftliche 

und klimatische Verhaltnisse von Haus aus so zum Kurort pradestiniert wie dieser 

schmucke Marktflecken, 

Es lafit sich nun einmal nicht leugnen, dafi die Montafoner ein eigener Schlag 

der Vorarlbcrger sind. In Brauchtum, Temperament und Sprache driickt sich dies 

nur allzu deutlich aus. Das Montafon hat von alien Teilen Vorarlbergs am Ungsten 

der Germanisierung widerstanden und daher gewisse Charakterziige seiner roma- 

nischen VorbevOlkerung bewahrt. 

Gegeniiber von Schnms licgt der cinst vielbesuchte Wallfahrtsort Tschagguns; 

heute allerdings hat der Wintersportpiatz Tschagguns dem Wallfahrtsort den Rang 

abgelaufen. Tatsachlich- beherbergt Tschagguns skisportliche Anlagen von be- 

sonderem Ausmafi. Dane ben ist cs der Ausgangspunkt fiir Bergfahrten in den 

Ratikon, was durch den bis auf 1600 m MeereshOhe fuhrenden Schwebelift nach 

Grabs wesentlich erleichtert wird. In dem Gebict, das sich von Tschaggims aus er- 

schliefit, wird der verwOhnte Hochtourist ebenso auf seine Rechnung kommen 

wie der besinnlich wandemde Naturfreund. Insbesondere ist es der Weg ins Gauer- 

tal, der ob seiner landschaftlichen SchOnheit allgemein geriihmt wird> ja der TaN 

schluB mit der aus den letzten zerzausten 

Tannen aufsteigenden Lindauer Hiitte im 

Vorder- und den Drci Turmen im Hinter- 

grund wird von den bekanntesten und 

bewandertsten Alpinisten als einmalig und 

unvergleichlich bezeichnet. 

Wenige Kilometer hinter Schruns am 

Hang des mAchtigen Kapelliochs, das durch 

eine Seilbahn erschlossen werden soli, liegt 

an einer Einziehimg des Montafontales der 

Weiler „Fratte“, der das Tal in das AuBere 

und Innere Montafon oder, wie die Ein- 

heimischen sagen, in die ,,AuBer- und 

Innerfnitte** teilt. Der erste Ort dcr Inner- 

fratte ist St. Gallenkirch, von wo sich 

nach Siiden das Tal des Suggadinbaches 





Offnet, in dessen Grund der Mohenkurort 

Gargellen liegt. Mit der bizarren Berg- 

szenerie, die ihn umgibt, ist er landschaftlich 

vielleicht der reizvollste Ort dcs ganzen 

Landes; was ihn zum Kurort stempelt, ist 

der Umstand, dafi er von alien Orten dcs 

Landes die grOfite Zahl von Sonnentagen 

aufzuweisen hat und daO er iiber dasselbe 

hcrvorragende Klima vcrfvigt wie der well- 

bekannte, in der Luftlinie nur 18 km von 

ihm cntfemte Schweizcr Kurort Davos. 

Dafi das Montafon, vorab die Inner- 

fratte, ihren urspriinglichen Charakter 

des Bergbauernlandes zum Teil verloren 

haben, tritt angesichts der letztcn Tal- 

siedlung, Parthenen, zutagc, die schon 

bei erster Obersicht den Industrieort her- 

vorkehrt. Wird das Montafon das „Tal 

der weifien Kohle“ genannt, so isf in der 
Alu MontaSoner Frauentracht Beschrcibung dieser Bezeichnung nunmehr 

Rechnung zu tragen. Die ganzc Landschaft rund um Parthenen steht im 

Dienste der Elektrizitatsgewinnung. Seilbahnen, Schragaufziige, Kleinbahnen 

in 1700 und 2000. m HOhe, riesige Werksanlagen und Stollendurchbriiche von 

mehreren Kilometern Lange zeigen auf den crsten Blick, mit welcher Emsigkcit 

hicr dcr Geist der Tcchnik bcstrebt ist, die Krafte der Natur dcm Mcnschen 

dienstbar zu machen. Als Quelle dieser Krafte dienen die Gletschcr des Haupt- 

kammes, der als Fruhjahrsskigebiet hochgeriihmten „blaucn Silvretta“. Man hiite 

sich, gedankenlos nachzusagen, die technische Nutzbarmachung zerst^re die Sch6n- 

heit und Urspriinglichkeit der Bergnatur. Kliiger und gercchter ist cs, sich auf den 

Wcg begcben — er ist durch die viclen Einrichtungen der verlasterten Technik 

ja so leicht gemacht worden—, um mit eigenen Augen feststellen zu k^nncn, dafi die 

zwei riesigen, kiinstlich entstandenen Stauseen in Vermunt und (^bervcrmunt 

dem landschaftlichen Bitd eine Nuance einfiigen, die die vorherbestandenen Oden 

Talgriinde nicht zu erzielen vcrmochtcn. Fur den Bergfreund bleiben immer noch 

die Gipfcl und Grate mit dem KOnig dcr Vorarlbergcr HSuptcr, dem 3316 m hohen 

Piz Buin, denen er sich mit aufgeschlossenem Herzen und v^gemutiger Einsatz- 

bereitschaft zu nahen vermag, ohne durch die Male eines rechnerischen Zcitgeistes 

in seinem Idealismus gestOrt zu werden. 

DIE HOCHBURG DER WEISSEN KUNST. Es ist noch nicht vide Jahrzchnte 

her, dafi dcr Mensch den Winter als cine Gcifid Gottes bctrachtetc; dies triflft ganz 
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besonders auf die Gebirgsbewohncr zu, deren Lebensm5glichkciten in der kalten 

Jahreszeit durch die meterhohen Schnecmassen tatsachlich auf das Iwglichste be- 

schrankt waren. Bine Anderung in dieser Einstellung trat erst ein> als es dem mensch- 

lichen Hrfindungsgeist gelang, sich zweier an den Fiifien befestigter aufgebogener 

Batten zu bedienen, die ihm eine grttfiere Beweglichkeit auch bei hoher Schneelage 

ermttglichten. Dies war in Osterreich gegen Ende des letztcn Jahrhunderts der 

Fall. Eine der hervorragendstcn Entwicklungs- und Pflegestatten dieser heute so 

wcitverbrciteten ,,weifien Kunst“ war und ist der Arlberg, jenes Gebiet, das seinen 

Namen von dem schon im friihen Mittclalter als Verkchrsweg bedcutcnden, Tirol 

und Vorarlberg verbindenden Pafi ableitet. 

Der Name >,Arlberg“ ist ein Zauberwort, dessen Klang im Herzen jedes Ski- 

laufers — und deren gibt es heute Hunderttausende — Sehnsiichte erweckt. Kaum 

ein anderes Gcbiet Europas birgt derart alle Voraussetzungen fiir den modernen 

Skilauf in sich, wie es jenc Bergwelt an der Grenze zwischen Tirol und Vorarlberg 

tut. Eine weitverbreitete Lauftechnik iibernahm von ihm seine Bezeichnung und 

der Name Hannes Schneider ist mit dem BegrifF Skilauf unausloschlich verkniipft. 

Welchc Bedeutung das Arlberggebiet allein fiir die sportliche Seite des modernen 

Skilaufs besitzt, crkennt man leicht, wenn man am Ende eines Winters die Sieger- 

listen der grofien intcrnationalen Rennen durchblattert, wo es immer wieder Arl- 

berger sind, die sich auf den vordersten Rangen zu placieren vermbgen. Das Gewicht, 

das dem Arlberg in skitouristischer wie auch in fremdenverkehrsmafiiger Hinsicht 

zukommt, wird einem unvergefilich bewufit, wenn man jemals cine Woche in der 

Hochsaison dort verbracht hat. 

Zufahrtsstreckc fiir dieses Dorado der weiBen Kunst ist die Arlbergbahn, die sich 

auf der Vorarlbcrger Seite von Bludenz aus in kiihner Trassenfiihrung, die natur- 

lichcn Hindernisse des engen Klostertales in viclen Viadukten und Tunnels iiber- 

windend, bis auf 1200 m Meereshohe nach Langen am Arlberg hinaufwindet. 

Bei der Ankunft in Bangen empfangt cinen sofort lebhaftes Treiben. Motor- 

und unzahlige Pferdeschlitten, riesige Stapel von Koffern und ein Gewiihl von 

larmcnden und heftig gestikulierenden Menschen — hier finden sich nahezu alle 



Nationen zusammen — fiillen den Platz 

vor dem Bahngebaude. Inncrhalb 

weniger Minuten aber hat sich dieses 

Durcheinander in eine wohlgcordnete 

Kette aufgel6st, die mit Rattem und 

Schellengeklingel iiber Arlberg- und 

Flexenstrafie den welcbekannten Win- 

tersportplatzen Stubcn, ZUrs und 

Lech zustrebt. Vor allem die Fahrt 

iiber die FlexenstraBc ist, vorab im 

Winter, ein unvergefilichcs Erlebnis, 

und jedermann wird bceindruckt von 

der Art, wie dicser wichtige Verkehrs- 

wcg mit cinem machtigen Aufwand 

an Mitteln und Arbeitskraft, aber 

auch mit sehr viel SchOnheitssinn 

ciner unwegsamen Landschaft ab- 

gctrotzt wurde. 

Einen so wenig ansprechenden Ein- 

druck die Arlberglandschaft um Ziirs 

im Sommer macht, ebcnso anziehend 

und iockend wirken die baumlosen, von dicker Schneelast sanft eingehullten, mit 

glitzemden Kristallen iibersaten weifien Hange im Winter. Wdlbt sich noch ein 

blauer Himmel dariiber, so mufi jedem Menschen das Herz h6her schlagen, und die 

Lust wird unbezahmbar, hinauszuziehen mit seinen Skiern und eine blauschattende 

Spur in die unberiihrte Weifie zu furchen, dem Knistern und Fliistern der 

Myriaden blitzender Schneekristalle zu lauschen, getrieben von dem Wunsch, 

KOrper und Seele einer Reinheit und Weite zu 6ffnen, wie sie nur das winterliche 

Hochgebirge zu geben vcrmag. Und erst das Erlebnis des Abfahrtsrausches, mit 

dem wie Staubwolken aufstiebenden Schnee! Hier wird es jedem zuteil und m6gen 

sic nach Tausenden zahlen; es ist Raum genug, da6 jeder seinen Wcg abseits von 

anderen nehmen kann. Dafi den Bediirfnissen eines seine Lebensart nicht ver> 

leugnenden stadtischen Publikums an diesen Wintersportzentren ebenfalls Rech- 

nung getragen ist, beweisen die machtigen HotelpaUste. Hine hervorragend 

gefuhrte Skischule sorgt fur individuelle und erfolgreiche Ausbildung in der 

weiSen Kunst, und die Skilifts gestattcn dem Tourenldufer die miihelose Erreichung 

lockender Ziele. 

Landschaftlich noch reizvoUer als Ziirs, wenn auch nicht so hoch gelegen und nicht 

so fashionabel, aber vielleicht gerade darum traulicher und heimeliger ist Lech am 

Arlberg, das auch im Sommer Giiste zu genufireichem Aufcnthalt anzulocken ver- 
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steht. Trotzdem ist aber auch Lcch in erster 

Linie Wintcrsportplatz und mit alien mon- 

danen Ausstattungen eines solchen bestens 

versehen. 

Intercssant und von den iibrigen Vorarl- 

berger Ortschaften leicht zu unterscheidcn 

sind die Walser Dttrfer. Jeder Hof ist vom 

anderen — so will es Walser Branch — 

mindest einen Steinwurf weit entfcrnt, und 

die einzclnen Wohnsitze ziehcn sich bis in 

die letzten noch einigermafien mit Fahrzeugen 

crreichbaren Hange hinauf. 

Weckt das Kulturbild des Grofien Walscr- 

tales im Betrachter unvermeidlich den Gedankcn, dafi cs nicht immer der Mensch 

ist, der die Natur beherrscht, sondern dafi cs mitunter auch die Natur sein kann, 

deren drangender Herrschaft der Mensch sich unterzuordnen gezwungen wird, so 

ist der Eindruck, den man beim Besuch des Kleinen Walsertales empfangt, ein 

wesentlich freundlicherer. Das Gebiet, das wirtschaftlich nicht nur innerhalb 

Vorarlbergs, sondern innerhalb Osterreichs eine Enklave darstellt, erhalt seinen 

besonderen Stempel durch die iiberall ins Auge springende, hoch cntwickelte 

Fremdcnindustric. Seine natiirlichen Verkehrswege verbinden das Kleine Walser- 

tal mit dem angrenzenden Allgau, keiner direkt mit Vorarlberg oder Tirol, 

Dieses Tal, das vor allem dem Wintersport viclfache Mbglichkeiten zur Verfiigung 

stellt, aber auch im Sommer auf Grund seiner landschaftlichcn Reize anziehend 

wirkt, hat eine Fremdenverkehrsentwicklung durchgemacht, wie sie nicht bald ein 

anderes Gebiet Europas aufzuweiscn hat. Die Zahl der mit allem Komfort aus- 

gestatteten Beherbergungsstatten ist unwahrschcinlich grofi, und iiberall entlang der 

Strafie — es gibt nur eine cinzige —, die die Orte Riezlem, Hirschegg und Mittel- 

berg verbindei, sowie von alien 

cinladenden AnhOhen herab, 

griiBen modeme Hotelbauten. 

MODERNE NOMADEN. 

Hat der hintere Bregenzerwald, 

also das I^nd, die Bregenzer 

Ache von Bezau an aufwarts, 

vorwiegenden Gebirgseharakter, 

so gcht dieser im Vorderen 

Bregenzerwald mehr in eine 

Hiigellandschaft iiber. GroBe, 

volkreiche Ortschaften liegen 
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in die Einbuchtungen dcs breiteren Haupttales cingestreut, mit ihren braun- 

gebrannten Einzelhbfen weit in die hoch hinauf begriinten Erhebungen reichend: 

in das Lebens- und Schaffensfeid eines Nomadenvolkes. So etwas gibt es 

tatsachlich noch miuen im Herzen Europas. Der Bregenzerwalder Bauer ist alien 

zivilisatorischen Entwicklungen zum Trotz Wanderhirtc geblieben. Den Winter 

verbringt er in enger Gemeinschaft mit seinen Nachbarn im Dorf. Sobald aber 

der Schnee endgliitig in die Berge zuriickweicht und die Wiesen auf den Hangen 

wieder zu griinen beginnen, zieht er mit Kind und Kegel auf den Maisafi, 

den Maisitz, einen Einzelhof, der auf halbem Weg zwischen Tal und Alpe 

gelegen ist. Im Sommer treibt der Bauer dann sein Vieh auf die Alpe, die Familien- 

angehbrigen aber kehren zum groficn Teil ins Tal zuriick, um die notwendigen 

Feld- und Heuarbeiten zu verrichten. Wird mit Ende des Sommers in den hbchsten 

Lagen das Futter schmal, kehrt alles wieder zum MaisaiB zuruck, bis auch hier die 

einbrechende kalte Jahreszeit dem Vieh nicht mehr geniigend Weidcmbglichkeit 

lafit. Erst dann wird wieder das Talquartier bezogen. Bei solcher Lebensweise 

ist es nicht verwunderlich, dafi selbst grofie Ortschaften zu gewissen Zeiten dcs 

Jahres einen nahezu ausgestorbenen Eindruck machen. 

Von den beachtenswerten Sonderheiten des Bregenzerwaldes sei abschlieBend 

und symbolhaft der sogenannten ,,Bezcgg-Saulc“ gedacht, jenes Denkmals, das 

an das einstige Ratsgebaude der iiberaus frciheitlicbenden und demokratischen 

Bregenzerwalderbauem und -handwerker erinnert. Es hatte die Eigenart, daB es 

nur Uber eine Leitcr betreten werden konnte, die, sobald die Standeveruetcr zu- 

sammengetreten waren, abgenommen und erst wieder angclegt wurde, nachdem 

diese in den zur Debatte stehenden Fragen zu eincr Entscheidung gelangt waren. 

Diese aufrechte, demokratische Gesinnung zusammen mit dem betriebsamen 

KaufmannsfleiB seiner Bevblkerung ist die wertvollste Gabe Vorarlbergs an die 

grbBere bsterreichische Heimat. 
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WORTPALETTE 
Tirol 

Passiand'Mauincr am SaumpfaD 

Dcs Srctnschia^ roUmdcs Echo ini Bcrg^ 

Wcithcr' wcithin OcrZu^-zu Pa£^ol>cr Kaiser 

HunOtrrturm^ die ErOc Cipfcl an Orat fcisschroffcKenen 

Mattcn'VUhwcidc^ochvs^ind und Fohn 

Pichten Tirbcri'Birknahn unO Oams^WiLOOteb im Och^c 

An flinken Pliisscn 

Wetfisaubert SrddtC' Markp^unOUdfe 

Zicrliche Oicbd und Erkcr'f^adtes srcinschwcrtsDacfi 

Bcmaltc Truhen'knisternde Bander- weitrandig^Hur^ 

Hcrr^cttsschnitz^' Wcbcrsitatc rauchcndc HcUer inharzfnschai Wdldcrn 

Aufmcrhiam krdsenderVo^-um EddwcihstcrncklctrcmOcrMcnscn- 

EinsamcrOinstus am hblz^mcn Weqkrcuz 

fur die Sunden dcr Wclr-EurOasBiut • 

Schcmai-S^riichc'ratsclvoile Brauchc- 

Blick and Kcde-gcraOc und /hu-wte anno 1609 

Tottnranz'lctztcs Au^cbor 

Zu Mantua in Banden 'Ade Du schnoOe Weir! • 

Heimar'^icbttErOc-'heiii^Land Tirol 
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Innsbruck, GokUncs Dachl ISC Europa vor andercn Erdteilen dadurch ausgezcichnet, dafi cs gr^fite Mannig- 

faltigkeit auf kleinstem Raum vereint, so gilt das innerhalb des Kontinents 

wiedcr von Ostcrreich vor anderen liindem. In Osicrreich aber gilt cs wieder 

von Tirol. Die starke Einheit dieses Landes bci der Vielfalt seiner Menschen, der 

Landschaft und des Klimas macht es ratsclvoll und anziehend, wie es schon scin 

Name ist: Tirol . . . 

DER BAU DES LANDES. In Ebenmafi und Gleichgewicht spielt Nord- 

tirol um die Achse der Brennerlinie. Mit dem Drehpunkt Innsbruck halten 

sich Hall und Zirl, Telfs und Schwaz, Imst und Jcnbach die Waagc. Die 

beiden grbfiten Seitentaler, Otztal und Zillertal, nehmen das Silltal in die 

Mitte. Die Schleife des Inn bei Landeck entspricht seinem Knie bei 

W6rgl; dort biegt sein Oberlaut* nach Siiden wie hier sein Unterlauf nach 

Norden; dort verlafit die Bahn den Flufi und steigt zum schneereichen Arl- 

bcrg an, hier zweigt sie zu den skifreudigen Hohen von Kitzbiihel bis Hoch- 

fllzen ab. 

In den Kalkalpen setzt der Seefeldersattcl die Nord-Siid-Achse fort. Zur einen 

Seitc streichen Mieminger und Wetterstein, zur anderen die Karwendelkcttcn. 

Pafi und Seen des Fern Iciten vom Oberinntal, Achensee und AchenpaB vom 

Unterinntal nach Bayern. 
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Aufierhalb dcs Systems liegen im 

Nordwestcn des Landes das AuBer- 

fem mit Zwischcntorcn — Bczirk 

Rcutte, Einzugsgebiet von Lech und 

Loisach; im Siidosten Osttirol — 

Beurk Lienz, Bereich von Isel und 

Drau. 

EbcnmaBig ist Tirol gebildct, 

gleichwohl nicht in starrcr Sym¬ 

metric, vielmchr in lebendiger Ent- 

sprechung. Was sich die Waage halt, 

ist vergleichbar und gcgensatzlich. 

Das Zillertal etwa zieht breit, fast 

rcizlos, kaum hundert Meter steigend 

bis Mairhofen; dori tcilt es sich in die 

„Grundc“ glcich den Fingcrn cincr 

Hand und cntfaltet plOtzlich seme 

ganze Sch5nheit; nur den Daumen 

hat es schon friiher bci Zell in die 

Gerlos ausgestrcckt. Das Otztal hin- 

gegen stcigt in den Stufen von Otz, 

Umhausen, Langenfeld und Sbldcn 

in rcizvollcm Wechscl von Schlucht 

und Bccken an, bis es hintcr Zwiescl- 

stcin in Gurgl und Vent bci 2000 m 

Otztal9T Trachi hbchstcn Bauernhofe errcicht. 

Das Silltal ist bciden unahnlich, 

geht es doch von der Hauptstadt 

aus, iiilirt Hauptbahn und Hauptsrralie zum tiefeingeschnittenen PaC und laBt die 

Gletschcr rechts und links absciis, Ober- und Untcrinntal sind gleichgcwichtig, 

doch ungleichartig wic Tag und Nacht. So auch Kalk und Urgestein nOrdlich und 

siidlich des Inn. 

Der Wanderer — in Tirol muB man wandern — erlebl den raschesten Wechscl 

dcr Landschafe, den pldtzlichsten Umschlag des Wetters. Nord und Slid liegen 

im Kampf. Dcr F6hn treibt im Winter den Schnee hoch hinauf — in zwOlf Stunden 

kann die Temperatur um 20 Grad steigen —, cin Wettersturz jagt ihn im August 

weit hcrab. Berg und Tal verstarken die Gegensatze. Wer mittags im ewigen Winter 

dcr Otztaler Eiswelt erstarrt, kann abends dreiuusend Meter tiefer untcr Wein 

und Kastanien ewigen Friihling genieBen. Die modernen Bergbahnen steigern den 

Kontrast ins Zauberhafte. 
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A US DER GESCHICHTE. 

Dtr Mann» der da$ Land im dr^i’- 

zthnttn Jakrhundtrt zur poKtischen 

Einheit fugtt und ihm nach dtm Schlofi 

bet Meran den Namen Tirol gaby 

Meinhart der Zweite von Cfirz und 

der Ersre von Tirol, ist ztoar kaum 

mehr volkstiimhch ; so als ob die Tiroler 

die Erimterung daran am ihrem Be- 

taufitsein tilgen wolltett, dafi ihr Land 

nicht von eh und je bestand. Hingegen 

lebt seine Frau Elisabeth im Geddchtnis 

des Volkes. SUy die Witwe Kaiser 

Konrads des Vierten und Mutter Kon- 

radinSy gibt Tirol den grofiartigen 

Hintergrund des Stauferreiches und 

errichtet ihrem ungliickHchen Sohn im 

Sti/te Stasm ein immerwdhrendes 

Denkmai. Andrerseits stelJt bereits 

Meinhart durch die Heirat seiner 

Tochter mit dem Sahne Kaiser Rudolfs 

des Ersien die Verbindung mit dem 

Home Habsburg her. 

Viet stdrker beschdftigte das bewegte 

Schicksal von Meinharts Enktlitty Mar- 

garethe Maultasch, die Phantasie des 

Volkes; hatte sie dock ihren ersten 

Gotten verjagt, ihren Vetter geheiratet 

und soar durch diese ziveifach siind- 

hafte Ehe dem Kirchenbann ver/allen, 

von dem sie erst spdt geldst xvurde. Sie 

uberlehte ihren Mann und eimigen 

Sohn und ubertrug 1363 „das Land 

an der Etsch und das Inntal mit der 

Burg Tirol und altem andereny xvas 

dazu gehdrt" an Rudolf den Stifter. 

Vierzehn Tiroler Herren bestegeln die 

Urkunde im Namen a Her Betvohner 

Tirolsy yygeisthchen und tceltlichen, 

edlen und unedlen Standesy in der Stadt 

und auf dem Lande". Mit diesem ein- 

drucksvollen Aht freien Einverstdnd- 

nisses beginnt Tirol sein l^ben im Ver- 

band der dsterreichischen Ldndrr. Bald 

findet es Gelegenheit, seine Treue zu 

zeigen. 

Friedl mit der leeren Tasche, volks- 

tiimlich trotz Acht und Bonn, besrdrigt 

am Meraner luindtag 1423y dem ersten 

DIE 

TIROLER. 

Zu den Un- 

terschicdcn 

dcr l^nd- 

schaft triit 

die Vcr- 

schiedenhcit 

der Lcute. 

Von Nord 

undNordost 

sind Bayern, 

von West 

und Nord- 

wcsi • Ale- 

mannen, vom Siiden Romancn ins Land gczogcn. 

Rcste einer Urbev5lkerung, deren Abstammung 

ungcklart ist, haben sich vor den Einwandcrern in 

die Faltcn und Winkel des Gcbirges gefliichtet 

und dort bis hcute erhaltcn. Ratselhafte Orts- 

und Flumamen geben landauf landab von ihnen 

Kunde. Tirol, das darin der Schweiz nahe- 

kommt, hat nun diese verschiedenen Stamme 

und spater die Nationen dcr Deuischcn, Italiener 

und Ladiner in friedlichem Zusammcnleben auf 

engcm Raum so verbunden, dafi sie die Be- 

schranktheit des Nationalismus iiberwanden 

und sich auch heute noch zuerst als Tiroler 

fiihlen. Wicder erweisi sich das Einigende 

starker als das Schcidende und die Passe, 

ihrem Namen gemaB, als Cbergange, nicht als 

Schranken. 

Auch in Tirol wcchselt der Menschen Wescn, 

Mundart und Tracht, Haus- und Feldbau von 

Tal zu Tal, ja oft von Dorf zu Dorf, von Hof 

zu Hof. GroBer, kraftiger, blonder uSchlag wachst 

nebcn schmachtigem, behendem, dunklem; 

und in einzelnen unfbrmigen Weibcrn und 

Mannern lebt das Geschlecht dcr Riesen fort, 

von dcnen die Sagen kiindcn. 
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Wic der Bauer, so sein 

Vieh: im Unterinntal wird 

eine gescheckte schwere 

Fleischrasse gcziichtet; im 

Oberinntal leichtes milch- 

reiches Grauvieh, um so 

zierlicher und gewandter, 

je steiler und diirftiger die 

Weide ist. In den Berg- 

gemeinden und inneren 

Griindcn erhalt sich noch 

manches Stuck aussterbcn- 

der Rassen. 

Dcr Oberlander baut scin 

Haus in Stein, der Unter- 

lander in Holz. Dieser 

Stamm halt Haus und Hof 
Egger-Lienz, Totentanz zusammcn, jcner tt'ilt den 

Hof und sclbst das Haus, so 

dafi nicht nur untcr einem Dach mehrere Familien wohncn, sondern in den vier 

Ecken einer grofien Kiiche vier Herde stehen — jeder eines anderen Eigentum und 

eines jeden Bereich durch ideelle Linien getrennt. Im Untcrland tOnen Spiel und 

Gesang und uneheliche Kinder sind keine Schande. Der Oberlander lebt stumm und 

verschlossen und die nicht minder heftigen Leidenschaften schwelcn unter der Decke. 

Auch die Verse hie denhei ten der Mundart sind grofi. Der Otztaler bczcichnet 

als Femer, was der Zillertaler Kees und nur der Stadter Gletscher nennt. Die 

gedehnten und getriibten Selbstlautc, die gequetschten, nasclndcn Mitlaute der 

Bergler erinnern an das Romanische. Die Sprache des Unierlanders hat dagegen 

etwas Zierliches, oft fast Geziertes. In den grofien Seitentalern des Inn ha ben die 

Bewohner des inneren und au6eren Tales kaum etwas gemeinsam, im Gschnitztal 

beispielsweise ist Trins eine romanische, Gschnitz im Talgrund eine deutsche Sied- 

lung. So kommt es, dafi oft, wer sich auch nur in der Nachbargemeinde nieder- 

lafit, sein Lebtag als zugewandert behandelt wird. 

Fragt man aber, was bei so vielen Gegensatzen denn eigentlich Tirol ausmacht, 

so riihrt man wiedcr an das Geheimnis- und RatsclvoUe. Umgekehrt besteht die 

Tatsache, dafi Tirol von aufien gesehen — etwa von Salzburg odcr Vorarlberg, 

Bayern odcr Italien aus — sich als starke Einheit darstellt. Halt gar das Gebirge 

das Land zusammen, das in alten Urkunden „Land im Gebirge*" heifit, weiles vom 

Gebirge ganz beherrscht wird und es seiner vollcn Breite nach crfullt, ohne einen 

Fufi in^dic Ebenc zu setzen? Ist es cine Weihe, die ihm gleich so manchem heiligen 

190 



Itmsbruck, MaximiKangrab 



Votdtrs. 

Berg die Gdticr zu Gliick und Ungliick verliehen 

haben und die das Lied bewegt, vom ,,heiligen l^nd" 

zu singen ? . . . 

Zuni Gcfiihl dcr Einheit hat die dem Bergbewohner 

cigcnc fromme Heimat- und Freiheitsliebc ebenso hci~ 

getragen wic die groBe Geschichtc Tirols, die in vicicn 

Gcstaltcn und Ereignissen ninrh heute im Vulke 

lebendig ist. 

KONSTE. l^ie Kiinste sind in Tirol bodenstandig. 

In ehrwiirdigen Domen und stolzen Herrensitzen, in 

Kirchcn und Patrizierhausern, aber auch in so manchem 

Hof und Stadel, in Wegkreuzen, Kapcllcn und Martcrln 

spiegcU sich die altc Bliitc dcr Baukunst. 

Ncben den Prunkbauten von Adel und Biirgertum 

— deren bedeutendste Schbpfung wohl dasMaximilians> 

grab im hochgcw6lbten Raum der Innsbrucker Hof- 

kirchc darstellt — ergreift, ja riihrt in scltsamer 

W'cisc das schlichterc Werk hcimischer Meistcr, so 

ctwa das Kleinod des Rokokokirchlcins in der Einbde 

von Gschnitz. Aus glaubigem Sinn geformt, in 

scinem Bestand aliseits bedroht, durch l^winen und Muren vom Berg hcrab. 

durch das Wiiten des Baches im Talboden, lobpreist es inmitten der Naturgcwal- 

ten Gott in der Hbhe, die Menschen auf Erden und die Kunst als holde Mitilcrin 

zwischen beiden. 

Fur den kiinstlerischen Sinn des Volkes zeugen als nachstes seine Trachten und 

Gcratc. Die Schnitzerei ist im ladinischen Grbden ebenso beheimatet wie im ale- 

mannischen Lechtal. Mit Michael Pacher aus Bnineck (*)* 1498), dem Lechtaler 

Joseph Koch (1768—1839), dem Welschtiroler Giovanni Segantini (1858—1899) 

und den Osttirolem Franz Defregger (1835—1921) und Egger-Lienz (1868—1926) 

bcstcht Tirol in der bildenden Kunst 

hdchst chrenvoU. 

Das Tirolcr Volksstiick ist weit- 

beriihmt und Theater wird iiberhaupt 

viel im Lande gespielt, gut und schlecht, 

falsch und ccht. Das altc Pradlcr- 

Bauemtheater erfreute die Innsbrucker 

mit den Ritterstiicken, cincm Gcmisch 

aus ruhrseligem Pathos und derben 

SpaBen. Die Passionsspicle in Erl und 

Thiersee pflegen die kathoUsche, die stam., Zi.urzUn.„Vo.t.r 
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ImsUr Schtmenlat^ftn 

13 0«terreichbuch 



Maskenziige^ unter 

denen das Imster 

Schemenlaufen zwar 

hinl^glich, aber 

noch immer nicht 

nach Gebiihr be- 

kannt ist, die heid- 

nische Obcrlieferung. 

So wurzeln auch ihre 

Brauche und Sagen 

im Heidnischen, ob 

es sich nun um den 

Zauber der Rauh- 

nachte Oder um das 

Winteraustreibcn und 

Grasauslauten han- 
Ratttnbtrg. delt. Sie erzahlen von 

der Perchte und den Saligen Frauleins» den Almpuzen, dem Venediger- und Eis- 

mandl: Berg und Wald, Wasser und Luft, Vich, Baum und Strauch — alles ist von 

Geistem erfullt; dichten und denken, sagen und singen ist eins. 

Die Musik wird vor allem im Unterland gepflegt. Aus diesem stammt der Geigen> 

bauer Jakob Stainer (t 1621), der Vatcr dcr deutschen Geige. Dort haben sich 

neben der Zither noch Harfe und Zugposaime als Hausinstrumente erhalten. In 

dieser Heimat des Trutzsingens lohnt der Beifall den, der witzige Vierzeiler aus 

dem Stegreif erfindet. Derbe Fopperei und trockener Humor gehOren des weiteren 

zum Tiroler. Das Sinnieren iiber die letzten Dinge zicht mehr der Oberlander 

vor; er wird dann zuweilen auch auf abseitigen Wegen Bauemphilosoph Oder 

Gclchrter, wic die Kartenmacher Peter Anich und Blasius Huber aus Oberperfufi. 

DORF UND HOF. Die Tiroler Berge sind grofiartig, doch die Schweiz bietet 

sie ebenso \ind noch gewaltiger — ausgenommen die Dolomiten in Siidtirol, die wohl 

nirgends ihresgleichen finden. Die Tiroler Stadte sind eigenartig und von stark 

gepragter Gemeinsamkeit; wie vielfiUtig und einfallsreich ist etwa das Bauelement 

des Erkers abgewandelt. Nichts aber ist so bezeichnend, so einzigartig, wie das 

Tiroler Dorf und der Tiroler Hof. 

Bald eng gedrfingt, bald locker scharen sich die Bauemhauser lun die Kirche, 

deren schlanker Turm mit gotischer Spitze oder barocker Zwiebel das Hin- 

geschmiegte zusammenfafit und zur HOhe weist. Enger noch als die Gemeinde 

der Lebenden schart sich die der Toten um die Kirche. Ehrengeachtete Leute 

alle, wie die Inschrift auf den Holz> und Eisenkreuzen bezeugt, und doch, wic 

bei Lebzeiten, nach ihrem Stande wohl getrennt. 
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bei dem Burger und Bauem ghich- 

berechtigt tuben den Adel treten, der 

I^ndschaft ikre Preiheiten. Damtt 

besitxt Tirol eine Verfassungy tvie sie 

gltich demokratisch am Kontinent 

tomt noch viele Jahrhunderte vollig 

unbekannt blieb. 

Mit Herzog Friedrich beginnt Tirob 

grofie Zeit. Die damalt wichtigtte 

Nord-Sudlinie — von Augsburg und 

Niirnberg nach Venedig — und der 

Bergsegen machen es zu des Reiches 

Schatzhdstlein : Der Bozner Markt ist 

eine europdische Beruhmtheit und die 

Schxoazer Bergtoerke begrunden die Welt- 

macht der Fugger. Von jener Blute legen 

heute noch der Dom und die nach dem 

beriihmten LMndsknechtfuhrer Frunds- 

berg benannte Burg von Schtoaz und 

das nahe Schlofi Tratzberg Zeugnis ab. 

Friedrichs Sohn Siegmundy der 

Miinzreichey gilt als reichster Furst 

seiner Zeit. Der Munzerturm in Hally 

die SchlSsser Siegmundslust bei Schwaz, 

Siegmundshron bei BozeUy vereinigen 

mit seinem Namen eine verschwen- 

derische Lebenslust. 

Die Regierung Maximilians des 

Ersten bringt dann den Hdhepunkt in 

der GeschUhte Tirols. Der Kaiser liebte 

das I^nd uber alles ; feierlich heifit er 

es yyHerz und Schild seines Reiches", 

Jenes ReicheSy von dem sein Nach- 

Jolger Karl der Fiir^te ruhmen konntey 

dafi die Sonne darin nicht unterginge. 

Mit echtem Herzenston verglich er das 

Land im Gebirge einem ,,rauhen 

Bauernkittel mit gar vielen Falteny 

darin man sich U'ohl erwdrmen mag." 

Hicht als der letxte europdische Ritter, 

sondem als einer seinesgleichen, als 

kiehner Jdger, Bergsteiger und leut- 

seliger Herr ist er dem Tirolervolk 

unvergefiKch; durch einen Engel in 

Gestalt eines Tiroler Bauem Idfit es 

seinen Kaiser Max an der Martins- 

wand aus Bergnot retten und zeigt 

heute noch die Hdhle in der senkrechten 

Wandy aus der er ohne himmlische 

Hil/e keinen Ruckweg gefunden hdite. 

Miinzturm in Hall i. T. 

Fiir die Lebcnden ist es trbstlich, die Ver- 

storbenen mitten untcr sich zu haben; fiir die 

Verstorbenen, am Leben gleichsam weiter teil- 

zunehmen. Das Gelaute zur Friilunesse fangt 

den Tag an; nur das Horn des Geifihirten 

hat schon friiher die Herde gesammelt. Das 

Elfelauten ruft zum Mittagessen^ mit dem 

Betlauten macht man Feierabend. So kiinden 

die Glocken auch das Ende der Arbcitswoche 

an und teilen das Jahr nach den kirchlichen 

Festen. 

Am Kirchplatz spielt sich das Offentliche 

Leben ab. Dort wird, was die Gemeinde an- 

geht, angeschlagen oder am Sonntag nach 

dem Gottesdienst ausgerufen. Der Dorfbrunnen 

trankt das Vieh, der Dorfwirt die Manner, 

die Weiber nehmen am 5fFentlichen Leben 

nicht tcil. 

Hall i. T. 
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Jeder Hof, ob er als Einzelhof seine Fluren um sich versammelt oder im Dorf gute 

Nachbarschaft halt, hat eincn Obstanger und cinen kleinen Garten bcim Haus. 

Dcr Garten tragt Gemiise und Suppcngewiirze. Seine bunten Blumen, Nclken und 

Lilien, Astern und Phlox, Kaiserkronen und Mannerherzen, wohlriechende Krauter, 

Reseden und Rosmarin, und die farbigen Glaskugeln sind der Stolz der Bauerin. 

Wcr das Haus bctritt, hndet sich leicht zurccht. Zu cbcncr Erdc liegcn 

Stube und Kiiche, im ersten Stock die Schlafkammern. Die Stube ist getafelt. 

In der dunkeln Ecke ruht der behabige, gemauerte Ofen, in der Fensterecke 

der groBe Tisch. An den WUnden lauft durchaus die 

schmsde Bank entlang, um sich hintcr dem gekachelten 

Ofen zur bequemen Ruhenische zu verbreitem. Die 

iCisten sind in die Mauer eingelassen, die hohe Stands 

uhr wird in das Get&fel einbezogen. Der Weihbrunn 

fehlt nicht zur rechten Seite der Tur» und das Kruziiix, 

mlt einem roten und einem gelben Maiskolben geschmiickt, 

segnet vom Fensterwinkel iiber den Efitisch herab das 

tagliche Brot. Bti8chl8td<;^e fUllen die kleinen Fenster, 

elektrische Lampen und Leitungen sind das einzig 

Stdrende. Hoixmod*t 
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Maximilian hat Innsbruck dutch das 

Goldens Dachl (nach der Sage von 

Friedl mit der leeren Tasche erbaut) 

und sein Grabmal in der Hofkirche 

anf ewig snt seiner Resident erhoben. 

Das ehtme Ehrengeleite^ das sein Grab 

betoachen sollte, gehSrt xu den vielen 

grofi angelegten Pldnen^ die vielleicht 

am eindruckvollsten in Hirer Unvoll^ 

endung sind. Derb zutrauHch nennt 

der Volksmund die edlen Gestalten am 

leeren Grabe die ,yeisernen Mander**. 

Mit Maximilian, dessen Leichnam 

in seiner Geburtsstadt Wrf Neustadt 

ruht, sinks der Stern Tirols. ZJnter 

Ferdinand dem Ersten ergreifen es die 

rehgiosen und sosialen Unruhen der 

Reformation und verkdrpern sich in der 

Person Michel Gaismairs ; andrersetis 

toird eur gleichen Zeit im Siiden des 

iMndes das Trienter Konxil abgehalten. 

Derselbe Herrscher dreiteilt seine 

Ldnder und fur hundert Jakre lebt 

Tirol unter eigenen Regenten. Gleich 

der erste, Erxherzog Ferdinand, ge~ 

tvann das Herx der Tiroler dutch die 

Liebesheirat mit der Augsburgerin 

Philippine Welser ebenso wie dutch 

seine den Kiinsten und Wissenschaften 

offene Hofhaltung, die in der Samm^ 

lung des Schlosses Amras bei Innsbruck 

unvergdnglichen Ausdruch gefunden hat. 

Dann wieder hat eine Purstin, Claudia 

von Medici, sich dem Geddchtnis ein^ 

geprdgt; vor allem dutch die masmhafte 

Regierung ihres Kanzlers Wilhelm 

Biener, der assf Buchsenhausen oh 

Innsbruck lebte und in der Peste Ratten^ 

berg dem Henkersbeil zum Opfer fiel. 

In der Kiiche hat der gedeckte Herd den 

offenen fast ganz verdrangt, doch ist die Decke 

noch oft gew6lbt. Sie heifit der obwohl 

sie, mit fettig glanzendem Rufi iiberzogen, 

schwarz wie die HOlle ist. Aber wie dcr Hinimel 

voll Ba6geigen> h&ngt sie voll geraucherter Speck- 

seiten und Wiirste. In der Milchkammer haben 

die hOlzernen Rahmschiisseln der 2>ntrifuge 

und blechernen Geschirren Platz gemacht. 

Nur der Butterpanzen, in dem drehend Oder 

stampfend geschlegelt wird, erhiUt sich. 

Die bauerliche Kost ist bis auf die Festtage 

fleischarm, aber fettreich. Knbdl, Kiichl und 

Krapfen, Mus und Schmarrn> Brennsuppe und 

Erdapfei bilden die einfachcn, kraftigen Mahl- 

zeiten. Alle cssen aus ciner Schiissel. Vor- 

und nachher wird gebetet. Unter der Zeit 

Webmuster 17. yahrhundert 
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gibt cs zum schwarzcn Brot> das dcr 

rechtc Bauer selbst biickt, Butter und 

Speck. 

Viel liefic sich noch erzfthlen: von 

Stall, Stadel und Tennen, von Heu- und 

Kommandeln, von der Holzarbeit und 

dcr Jagerei, von Almcn, Kuhlegern und 

Mahwiesen, von Schafscheid und Schaf- 

schur, Zaunen, Gattern und Stiegeln. 

Was wissen die meisten Stadter davon, 

daB der richtige Zaun wic auch dcr 

alte Hausbau keinen Nagel, kein Eisen- 

stiick braucht? Von den Brauchen bei 

Hochzeit und Kindstauf? 

Dem Bauern geniigt, auch bei dcr 

grOflten Kalte, das LodcnrCckl — er 

mufi die Arme regen kOnnen und bei 

dcr Arbeit imFreicn wird ihm nicht kalt. 

Im Haus geht er in Hemdarmeln. Gegen 

den Regen schiitzt ihn, wenn er iiber 

Land mufi, das machtige Paraplu. 

Die Baurin hat lange, dunkle, fast 

klOsterlichc Kleidcr an; werktags dar- 

liber die blaue Arbeitsschurze; sonn- 

tags, besonders stattlich, den schillcrn- 

den Seidcnschurz und das Brusttuch 

iiber dem kurzen Leibchen; vom 

stcifen, kleinen Hut mit goldencr 

Boric und Quastc hangen langc Atlas- oder Samtbander liber den Riicken; die 

Silbcrnadel steckt im Haar und alter Granatschmuck schlingt sich um den 

Hals; dazu im Winter schwarze Schultcrtiicher mit langen Fransen. 

Die Kinder sind die ruhrend-ernsthaften Abbilder der Grofien. 

VOM BERG, VON BAUMEN, ALMEN UND TIEREN. Adler und Stcin- 

bock, Gcmsc und Murmeltier, Auer- und Birkhahn und ebenso Almrausch und 

Edelweifi, Enzian und Aurikel, Prunclle und Edelraute galten als die Sinnbilder des 

Berglandes. Aber wie bei Symbolen hHufig: jc Ofter sie in alten Wappen und modernen 

Plakaten verwendet, in Wort und Lied vcrherrlicht, in Muscen ausgestopft und 

getrocknet, in Gdrten gehegt und geziichtet, um so sagenhafter werden sie. 

Vieles davon hat in Wirklichkeit Ulngst aufgehOrt, repriisentativ zu sein. 

Vor der Gier des Menschen haben sich Adler und Steinbock in schiitzende 

198 



Damatt wurde b*i Scharnitz die Sperre 

der Porta Ciaudia zum Schutz gegen 

die Schweden errichtet. Der Dreifiig~‘ 

jdhrige Krieg verschonte zwar Tirol, 

aber die furchtbar drohende Gefahr hat 

sich tie/ dem Volke eingeprdgt und 

lebt heute in alten Brducken, toie dem 

Schtvedenritt, wetter. 

Mit dem Aussterben der Tiroler 

Nebenlinie bufite Tirol 1665 seine 

politische Sonderstellung wieder ein. 

Um die Wende det siebzehnten und 

achtzehnten Jahrhunderts wurde Tirol 

nach hundertfunfscigjdhriger Ruhe zu 

einem Schauplatz des spanischen Erb- 

folgekrieges. Zundchst focht Prinz 

Eugen erfolgreich im Suden des L^andes, 

spdter besttzten es die Bayern. Die Er- 

hebung der Tiroler, die Vernichtungs- 

schlacht an der Pontlatzer Brucke, in 

der Schlucht des obersten Inntales, und 

die Schlacht am Lueg unterhalb des 

Brennerpasses machten dem ,,bayrischen 

Rummer* ein Ende und zeigten zum 

erstenmal, welche fast unuberwindliche 

Mac hi einem Bergvolk innewohnt, 

wenn es sich mit den Naturgewalten 

seiner Heimat verbindec. 

Friede kehrte im Lande ein und 

wieder driickse eine grofie Ftintin der 

Eandeshauptstadt ihren Stempel auf. 

Die Hothzeit ihres Sohnes Leopold zu 

feicrn, war Maria Theresia in die 

Stadt gekommen; ein Triumphbagen 

sollte daran erinnern. Fitnf Wochen 

spdter starb in der Ho/burg zu Inns¬ 

bruck der Kaiserin gehebter Gatte. So 

zeigt die Pforte ah Ausdruck der Wan- 

delbarkeit des Schicksah auf der Seite, 

von der das Brautpaar eingezogen, die 

Sinnbilder der Freude und des Lebens ; 

auf der der Stadt zugewandten die der 

Trauer und Vergdnglichkeit. Aber 

heute noch heifit sie Triumphpforte. 

Was triumphiert nun : Das Leben itber 

den Tod Oder der Tod iiber das Leben ? 

Die Napoleonischen Kriege fiihren 

Tirols Meldenxeis herauf und erreichen 

anno 2809 den Hbhepunkt. Ihre Tragik 

liegt darin, dafi Tirol wohl wichtig genug 

HOhen, Edc!- 

weifi und 

Raute in un> 

zuganglichc 

Fclsen fliich- 

ten miissen. 

Aber auch die 

Ubrigen Ticre 

kommen dem 

Wanderer 

kaum zu Oc> 

sicht, da sic 

die von ihm 

bevorzugten ' / ' 

Orte und Zei- . , ^ , 
Andreas tiofer 

ten meiden. 

Selbst bei den Bergblumen, die sich vor dem 

Menschen nicht retten kOnnen, ist es nicht 

anders. Wenn der Stadter Ferien macht, sind 

sie oftmals verbliiht und vor der sausenden 

Sense dahingesunken. Im Juli und August ist der 

Berg tot, und Mai und Juni, die Zeit der Blumen, 

ist nicht die Zeit der Touristen, Recht so fur 

jene, die blofi Gipfel, Felswande und Eisfelder 

suchen und welche Blumen nur als Trophaen 

werteni Wem aber nicht am seltenen Einzel- 

stiick, wem an den Blumen liegt, dcr sage dem 

Ehrgeiz ab und steige auf jene sanften Kuppen, 

die, vom Alpinisten geringgeschatzt, Kuhberge, 

Kuhleger, hohe Mutt oder Schafberg heiBen. 

Vom Tal aus gewinnt er bald die Terrassen, 

auf denen Dbrfer und EinzelhOfe liegen. Da- 

hintcr — doch vor dem schwer durchschreit- 

baren Gestriipp der Latschen — beginnt der 

Gurtel der Larchenwalder oder der Larchen- 

wiesen. Diese Baume, die edelsten und freu- 

digsten von alien, deren Nadeln im Herbst ver- 

gilben und die den Boden decken und im Mai 

uns&glich weich und 2uurt anspriefien, lieben 

Licht und Lufi. Sie stehen in weiten Hainen, 
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SehmoM 

oft mit Birken gemischt, geben zarten Schatten und es 

ist, als ob nicht der Wind ihre Zweige bewegte, aondern 

als ob ihre Zweige fUchelnd sanfte LUfte crzeugten, 

die sich immer regen, wenn man andachtsvoU in ihre 

hehren Hailen trin. Auch der Boden zu ihren Filfien ist 

weich und festlich geschmiickt. Im Mai haben hier die 

Enziane gebliiht; im Juni starren der Orchideen zahl- 

reiche ritterliche Geschlechter; die Akelei nickt und 

das Maigldckchen duftet; der Wiesenbocksbart dreht 

sein gelbes Rad, die schwarzblaue Teufelskralle droht. 

Welche Wonne, diesen Park zu durchschreiten! 

Hinter dem geflochtenen Zaun, zu dem die Urchen ihr rbtliches festes Holz 

hergegeben haben, das im Winter seidig silbergrau wird, nicht fault noch ver> 

wittert, beginnt steiler, dichter Bergwald und mUhender Aufstieg. Hier drOhnt 

der Schlag der Axt, in den Runsen poltern 

die Stfimme hinab, hier auch ist das Haupt- 

gebiet des Jfigers wie — des Wilderers. 

Neue Dberraschungen warten an der 

Grenze des Baumwuchses, wenn sich der 

Wald mihlich aul^dsen beginnt. Nicht 

dafi nunmehr die Bfiume kiimmerlich 

wiirden. Viel eher waren sie es .in der ge- 

driingten Enge des Waldvolkes. Hier stehen 

sie, jeder fur sich, in Kraft und voUkom- 

mener Schbnheit, herrische Einzclwesen, 

stolze Baumstppen. 

Die Zirbe, der machdgste der heimischen Nadclbaume, tritt erst in dieser Hohe 

auf. Langsam, gleichsam bedachtig, wftchst sic heran; ein fUnfzigjihriges Stimmchen 

ist nicht viel mehr als mannshoch, die alten Ricscn haben die Zeit der napoleoni- 

schen, )a die der Bauemkriege crlebt. Ungleich 

den anderen Nadelbaumen wird jede Zirbe ein 

Individuum fUr sich, breit ausladend oder schlank 

gewipfelt, regelmftDig oder bizarr. Ihre Nadeln 

sind doppelt so lang als die der Fohre und gegen 

deren dtirftiges Blaugrau vom saitigsten Blau- 

griin, )a Schwarzgriin. Die Zirbenzapfen liber- 

treffen alle anderen an GrOfie. Bricht man einen 

Zweig, trieft er von wohlriechendem Pech. 

’ " So weich und sanft und leicht die Urche, so 

KUMhtl dunkel und markig wirkt die Zirbe. Zu ihren 

Ktifstein 
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war, um et mit Krug zu ubtrzithen, aber 

nicht amrtichend gcwichtig, um die Hnt~ 
scheidung herbeizufuhren. Diese Tragik 
hat das Land bis heute nicht mehr ver~ 
lassen. Trotz der Tapferkeit seines 

Volkes wurde es erstmahg in drei 

Teile zerrissen. Um so bedeutsamer 
war der heldenhafte Widerstand des 
kleinen Bergvolkes gegen den fremden 
Empereur als Bcispiel nationqler Er~ 
hebung, das bald im Grofien erfolgreiche 
Nachahmung fand. Deshalb sind auch 
Andreas Hofer, Haspinger und Speck- 
bacher, die zweite Schlacht an der 

Pontlatzerbrucke und die drei Berg- 
Isel~Schlachten in die Geschichte etn~ 
gegangen. Die letzten Worte des Sand- 
wines von Passeier vor seiner Er~ 

schiefiung ,,zu Mantua in Banden^* 
fallen wie Glockenschldge in das 
schv'fisende C-wissen jener Zeit: tyAde, 
du schndde Welt /“ Andreas Hofer ist 
durch sein freiwiUiges und iragisches 
Heldentum zum Symbol der Landes- 

einheit und Landesfreiheit geworden. 
Darum ist auch die heldenhafte Ver- 

teidigung der Siidgrenze des Landes 

tm ersten Weltkrieg durch die Stand- 

schiitzen, zmammengefafii in der Person 
Jnnerkoflers, unvergessen, um so mehr, 
da sie tragischerweise das Schicksal 
SudtiroU nicht abtoenden konnie. Aber 
auch der in den Mdrztagen des Jahres 

1938 untemommene und zum Scheitem 
verurteilte Versuch, von Tirol aus 

letzten Widerstand gegen die drohende 
Besetzung Osterreichs zu wecken, wird 
in die lebendige Geschichte Tirols ein- 

gehen, wie immer man das Bild der 
Jahre 1934 bis 1938 sieht. Vom Kampf 

um Sudtirol, um sein Selbstbestim- 
mungsrecht und seinen nationalen Be- 
stand seit 1918 ziemt es sich hier zu 
schweigen. Wer aber die Geschichte Tirols, 

wenn auch nur einmal flikchtig, durch- 

gebldttert hat, wird sich nicht wundem, 
dafi in den Herzen seines Volkes weiter- 
lebt, was Geschichte und Kultur in 

Jahrhunderten geschaffen haben und was 
nun durch Grenzen getrennt wot den ist. 

Sternsmgtr 

Fiifien gibt es keine Wiesen, sondem Block- 

werk und das Gestriipp der Almrosen und des 

Wacholdcrs. 

Aber auch die letzten Fichten und Orchen, 

die sich zur H5hc heraufwagen, haben ihre Art 

verandcrt. Die Larche ist bartig, rissig und 

riesig geworden und hat von ihrem weichen 

Zauber wcnig behalten. Der Berghchte hat die 

ungeheure Last des Schnces die Aste eng an 

den Leib gepreBt, tief hinab bis zum Boden, 

wo im warmen Ze.lt dcs Gezweiges das Wild 

winters seine Zuflucht sucht. Was aus der Feme 

als ein vollkommen gebildeter Fichtcnwipfei cr- 

scheint, wird in der Nahe zu einer Baumfamilie. 

Eng um den Stammvater geschart, sind unter 

seiner Krone Kinder und Kindeskinder heran- 

gewachsen. Gcgenseitig schiitzen und schirmen 

sie einander und sind alle zusammen so sehr 
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ein Baum, dafi, wenn den Ahnen in der Mine die Lebenskraft verUiBt, seine 

S6hne die Liicke schlieBen, bis es wieder derselbe verjungte unsterbliche Baum 

des Geschlechtes geworden ist. Das kennt nur die Fichte und nur jene am Berg. 

Lftrche und Zirbe haben keine Familie; der Blitz, der sic flillt, der Sturm, der sie 

niederbricht, trifft sie allein. 

Wer also glaubt, vom Reichtum des Tales in die Armut des Berges zu kommen, 

den iiberrascht im Gegenteil iippiger Urwald. Es wundert ihn nicht mehr, wenn 

er die tiefschwarze, lockere, moorige Erde lostritt, wie sic so fruchtbar kein Garten 

bietet. Erst wo Wind und Schnee zu feindlich iiber die JOcher wehen, findet das Reich 

der letzten Riesen sein Ende. Hier gedeiht nur, was unter dem Schnee ilberwintern 

kann, um in den kurz bemessenen Sommem maOlos zu leben: das liebliche Land 

der Blumen. In schwellendenTeppichen versinkt der FuB. Krokus bildet dichte weiBe 

und lila Inseln und Str()me in den feuchten Griinden. Aus dem Kelch des Enzians 

trinkt das Auge ein Blau, tiefer und satter als das des siidlichen Meeres. In denHimmel 

wOlbt sich der Hang, mit gelben Aurikeln bestickt, zwischen dcnen die Sonnen der 

Anemonen ihr lichtes Antlitz wiegen. Runde Bolster von Alpenseidelbast verstrOmen 

ihren Duft; bunte Schilder des Leinkrautes iiberkleiden die Steine; dunkelrotc 

Primeln saumen die schwarzen Kliifte der Fel- 

sen. Wo der zergehende Schnee den Boden nackt 

und bloB zuriickliBt, nicken die feingefninsten 

lila Gl6ckchen der Soldanellen. Auf Jenem 

Hugel mischen sich die Pastellfarben der blau- 

lichen Kugelblume, der Mehlprimel, der Ucht- 

gelben Aurikel. In der Senke, wo das Bfichlein 

quillt und schl^gelt, steigen aus grellblauen Ver- 

giBmeinnicht in leuchtendschwerem Gelb TroU- 

imd Dotterblumen. Am Sonnberg wachsen die 

Prunellen, schokoladefarbig und duftend. Und 

da sind noch viele Griser und Blumen, die der 

Wanderer in ihrer Fiille mit Namen nicht mehr 

zu nennen weiB und sie kennt und immer 

von neuem erkennt in dcr Vielfalt und Leuchi- 

kraft der Bliiten. Der gelbe Pippau wird dort 

feuerfarben und an den Spitzen brandrot; die 

Amika flammt dunkler und zerrissener als dcr 

Bocksbart; die Aurikel gewinnt erst hier ihren 

Duft. Sie, die Prunelle, der kriechende Seidelbast, 

den die Bauem SteinrOsl nennen, riechen so 

wohllilstig, daB ihr Geruch, lang eingesogen 
zum schweren Rausch, zum siiBen Giftc wird. Barockhaus in Innsbruck 
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Tiuscht vielleicht der 2^uber des Kontrasts^ die heifie Sonne, 

die mit kiihlem Wolkenschatten wechselt; die herbe Luft, die 

Schneeberge im Hintergrund, gegen die sich ein Stadel, ein Baum, 

ein Almrosenbusch oder der Blumenteppich in klarer Kontur ab- 

heben? 

Aber aucb im Miirz, wenn der Firnschnee in groBen Kristallen 

fiinkelt und in demantnen Farben gliiht, die Sonne sieghaft steigt, von den 

St&deln die Tropfen tauen und das Heu im Dunkeln Wohlgeriiche des Sonuners 

ausstrOmt, wartend, bis der Schlitten es zu Tal fiihrt, ist dies das Reich des Glanzes, 

weicher Wege und schwerelosen Schwunges. 

Was iiber der Almregion liegt, ist der Urkraft der Elemente ausgeliefert. Nur an 

geschiitzten Platzen halten sich Inseln des Lebens. Und die Schafe weiden bis hier 

herauf. Die dichte Wolle, die sie vor der UnblU dcs Berges schiitzt, nimmt thnen 

im Herbst bei der Schafscheid und Schafschur der Bergbewohner ab, um sich in 

sie zu kleiden. 

Damit ist die Grenze des Lebens erreicht. Lebt aber nicht auch der Fels, der 

seinen KOrper reckt, der Gletscher, der ihn schleift und schiirft, xnalmt und modelt ? 

Hier sind Winter und Sommer noch nicht geschieden. Ist cs femes Wasser odcr 

femer Wind, der braust ? Der Regen wandelt sich in Schnee und Hagel. Ob der See 

Oder das His in der Felsenschale niht, ob 

das Wasser donnemd stdrzt und stiubt 

Oder die Lawine, es ist im Grunde ein 

und dasselbe: DasVergftnglich>Best&ndige 

und das Besti&ndig-Vergftngliche, Festes, 

Fliefiendes und Fliehendes vermischen 

sich in Kampf und Spiel. Nur die Gipfel 

scheinen auch dariiber erhaben; aber sie 

gehOren dem Menschen nicht. Hr erstrebt 

sie, um das Menschliche abzulegen, um 

einen Atemzug der Ewigkeit zu schOpfen, 

und vexidBt sie wieder, weil er die Ewig> 

keit nicht ertragen kann. Die Jochdohlen 

kommen und gehen mit ihm. 

EIN WORT AN DEN GAST. Als 

Reisezeit in Tirol ist nicht unbedingt der 

hohe Sommer oder der tiefste Winter zu 

empfehien, obwohl, nein, gerade weil zu 

diesen Zeiten groBe Reisesaison herrscht, 

Allerweltstouristik. Jahreszeiten, mit den 

Tagesstunden verglichen, lassen diesen in Inntbruck 
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Rat ventftndlicher warden. Im Milrz, dem 

Jahretinorgen> erOifnet sich vcrheifiungsvoll 

dai Land und neucs Leben regt sich aller- 

orten. Der Juni bringt den Mittag voll der 

schweren Bliite. Abendlich liBt der Sep¬ 

tember reife Friichte niederfallen und Laub 

zum Boden welken, in dem die neuen Knos- 

pen schon gebildet sind. Scheidend klirt 

sich der Abendstunden Ruhe, wenn sich das 

Land gesftttigt niederlegt zur Weihnachtsmitter- 

nacht des Jahres. Darum wiihle der Geniefier 

aus dem Stundenschlag der Jahreszeiten^ nach Lust und cigenem Geschmadk. 

Als erstes Standquartier ist der Bereich von Innsbruck sehr empfehlenswert. 

Es mu6 nicht die Hauptstadt sclber sein. Igls im Siiden \md die Hiingerburg im 

Norden, auch die unberUhrte minelalterliche Salinenstadt Hall und selbst noch 

Seefeld, die Hochflache auf der Wasserscheide zwischen Inn und Isar^ sie alle ge- 

hOren in diesem Sinn zu Innsbruck und sie verbinden die Reize der Stadt mit )enen 

des Landlebens. Warum soli man in den Ferien einen Schlechtwettertag schliefilich 

nicht im Museum oder Kaffeehaus verbringen, vielleicht sogar einen Vortrag oder 

eine Vorlesung anh5ren> Theater \md Konzert in Fremde und Freizeit losgelbster 

geniefien als im werktiiglichen Gleichschrin zu Hause? 

Innsbrucks Umgebung hat stillschattende Wilder und abwechslungsreiche 

Spaziergange fur den ganzen, den halbenTag und auch fUr eine Stunde in so groGer 

Zahl, dafi sie in einem Jahr nicht auszuschOpfen sind. Obcr- und Unterinntal 

trefifen hier zusammen; das Wipptal mit dem Stubai stofien aus dem Siiden dazu; 

.auch das Sellrain miindet vom Westen her noch in den Innsbrucker Kessel. Alle 

diese Tiler haben zwci- bis dreihundert Meter iiber dcr Sohle Terrassen — das 

,,Mittelgebirge** — ausgebildet, die bei Innsbruck ihre grdGte Machtigkeit erreichen 

und an Breite den Talboden iibertreffen. Sie sind reich besiedelt und bebaut und 

liegen in der fruchtbaren Mine; der Blick in die Tiefe und Feme ist von ihnen ebenso 

reizvoU wie der in die Nihe und Hbhe. 

In einer halben Stunde schwebt die Kabine von 570 m auf 2340 m HOhe und 

gibt vom Hafelekar den Blick ins wilde Karwendel firei. Nicht aber bis in sein Herz, 

den gehein^svoUen, todgeweihten Ahoraboden. In einer Stunde versetzt sie den 

Gast in die ausgedehnten Zirbenwilder am Patscherkofel angesichu der Stubaier 

Feraer. Bin halber Tag geniigt fUr den Anmarsch in die Stubaier> Zillertaler 

und Otztaler Gletscher. Drei Fahrstunden tragen Ubc;r die Schwelle des Brenners 

in den Siiden nach Bozen und Meran. Aus dieser so nahen Welt schlfigt berauschend 

die Welle des FOhns heriiber. Sein heiGer Atem briit noch im Herbst die Tilrken- 

kolben gar. Bis in das spftte Jahr steht der Mais auf den abgeemteten Feldera des 

aus dem Vierklang der Horen, 
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Innsbrucker Beckens, w&hrend die gelbroten und braunen Kolben unter schiitzen- 

dem Dach an den Giebelw&nden prangen. 

1st Innsbnicks nahere Umgebung erschbpft, eine kurze Bahnfahrt von ein bis 

drei Stunden bringt den Schbnheitssucher neuen lockenden Zielen nahe: Zum 

dunklen Achensee mit seinen steilen, diister-romantischen Uferhfingen> nach der 

kleinen Festungsstadt Kufstein mit der weithin drOhnenden Riesenorgel und 

dem imposanten Hintergrund des vielzackigen Kaisergebirges, in die sonnig- 

freundliche Landschaft von KitzbUhel mit seinen Almen> und Skigebieten oder 

inntalaufwdrts zur Gletscherwelt der UrgebirgsUUer, bis zum Paznauntal, das so 

eindrucksvoll unter der Trisannabriicke und dem SchloB Wiesberg miindet, in 

die sonnigen Siadtchen Imst imd Landeck, weiter zum international gewordenen 

Arlberg oder zum seenreichen FempaB, ins entlegene AuBerfern mit dem Plan- 

see und zu den bizarren Kalkketten des Lechtals und der mit der Bahn erreich- 

baren Zugspitze. 

Von Innsbruck aus mag der Gast seiner Wegc ziehen, dem Dorfe entgegen oder 

dem Hofc zu oder iiber die Blumenwiesen, von welchcn die Rede war, bis ihm ein- 

mal etwas entgegentrin — ungerufen, absichtslos —, ihn anzieht, fesselt, festhiilt: 

eine webend wirkende Kraft zwischen Berg und Mensch, ein plbtzliches Hcimat- 

gefuhl, ein Atem der frcicn Brust — und die ticfc Liebe zum Land im Gcbirgc, 

zum heiligen Land Tirol. 
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WORTPyMETTE 

SALZBURG 

V Htitzre LanOschaft am lichtzn Schopfungsmorgtn 

flaqcnder schamnOcr Ufcr'SchdumcnOc^chc 

Unrcr srcilcm R^cnbo^en ^oloencrSonncnsraub 

Lustatnjcnbe licblichc Wdr 

Sionchc im Klofrcrgcuicr^cschnitzr^ltdrc 

Von zi^cnbcm Ncbcl vcrhullT qclattV' Nadonncn am VV^* 

furstlichcOcstC'Omar unO IKivuS'bischoflichc RcsiOcnz 

BrldstnOcs Musizicrtn 'Orgclk^zcrr^vidstimmiqcChbrt 

Krdnu^smcssc in fcicrtdqiqcm Oom 

Aufhorchcnb qtbdnbiqtKossc and^ttin McloOicn-f^stznum 

Stauncndc FrcmOcqLdubiq-unqldubiq 

J^cOcrmann -R.ufxn von^j^nc unO Tutm 

Faustsradr am Bcrq- 

Dcs citicn Cciftcs Bntfuhrunq aus irdischcm Scrail 

AnOantino -RpnOo allcqro-Mirabcll 

Johannes Wol^anqus Thcophilus 

Amadeus Mozarr 
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In friihen Erdzcitaliern bedcckte ein sagcnhaftcr See den nOrdlichen, auch Flach- 

gau genanneen Teil des salzburgischen Landes; seinen Ausgang nahm er etwa 

beim Pafi Lueg, folgte deutlich und noch schmal dem Lauf der Salzach und 

verbreiterte sich dann in der Hbhc zwischen Hallein und Anif, wurdc immer grbfier 

und gewaltiger und schmolz das ganze Gcbict in sich ein; Waller - und Mattsee 

gingen in ihm unter, selbst der Lauf der Salzach war nicht zu erkennen. 

Alle diesc VorstcUungen sind aber aus dem Heutigen genommen> und sic gehbrten 

umgckehrt angewendet, denn nicht der Flufi und nicht die Seen vergingen in jenem 

uralten Mecrc, auch war weder Anif noch Hallein schon gewesen, vielmchr wuchs 

alles das aus dem riesigen Wasscrspiegel erst hervor, als die Fluten sich langsam 

verzogen. Dann erst verblieben als schweigende Urerinnerungen an die ehemalige 

Grbfie jene immer noch seltsam tief bewegten Seen, und dann erst glftttete sich die 

Salzach ihr Bett, an dessen Ufern Stadte und Weiler entstanden. Aber in den Zeiten 

der friihen Kreide,'als der fast uferlose See iiber dem Land lag, damals ragten doch 

auch schon ein paar Inseln aus ihm hervor: die Salzburger Stadtberge. Sie sind 

iilter als die sie umgebende Ebene, gesetzter und ruhiger. Sie hOrten schon das ver- 

schoUene Plfitschem der Wasscr, den Abruf dcr Unken, das seufzende Schliirfen 

gewaltiger Vorwelttiere durch die Furtstellen, auf ihnen hockte manches von ihnen 

in triiber Melancholie, ein brauner fiahriger Mond ging allmonathch in ihrem Riicken 

211 



SaUburg IS. Jh. Holzschnitt 

unter, dcr wissende Geicr umkreistc sic, auf ihnen auch ertttnte das erste Vogel- 

lachcn und in ihren dichten Wildem nisteten die kleinen Sanger. 

Die liebliche Legende von Franz Solanos weifi zu berichten, diesem heiligen Mann 

sci anf seinem Stcrbcbcne cine seltene Wohltat zuteil geworden: Wolkcn von V6geln 

batten sich an seinem Fenster versammelt, sie scien um sein mtides Haupt geflattert, 

scien zutraulich am Bettrand gesessen, batten die Zweige nm seine Zelle zu tauscndcn 

besetzt gebalten, um ihm mit ibrem rosigen Gesang die Ictztcn Stunden zu vcr- 

scbOnen; die scbwarze Amsel darunter, der Buchfink, Rotkehlcben, LrCrchen, 

Drosseln und Ammer, ja der gelbe Harzer babe nicht gefchlt, der in die abfallendcn 

Kadenzen seinen triumphalen Lobgesang gcworfcn babe, wogegen cine wcifigcficdcrtc 

Amsel ganz weit ber, dem Auge nicbt mehr zu crreicben, ibre seUg scblucbzcnden 

Triller geflOtet babe. In solcbem bimmlichen Konzert sci die Seele des frommcn 

Mannes immer mebr erboben imd endlicb in 

die Ewigkeit getragen worden. 

So aucb begleitete das Ende des friiben 

menscbenlosen Erdzeitalters der Gesang der 

VOgel. Nicbt traurig oder trdstend, sondcm 

jubelvoU und dankbar mOgensie dieim Weicben 

der Wasser auftauchenden Gefilde begriiBt 

baben, welcbe ibnen Nabrung in FUUe und 

glUcklicbe Wobnungen verbieBen. 

Ein lieblicber, gewaltiger Klang stebt am An- 

fiuig dieses LandwerdensSalzburgs, eineMusik, 

die noch beute in ihm bescblossen scheint. 
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Nicht das gatize Salzburger Land ist aus dem Wasser geboren, gegen Siiden 

mehren sich die uralt feurigen Vulkangesteine, Schiefer, von den Jahrmillionen 

breitgeprefit, und Granit, zerriebencr und zusammengcbackener Sandstein^ Porphyr 

und Glinuner: Das Land ist nicht nur historisch alt, sondern weit iiber alles 

Geschichtliche hinaus getrankt von einem Wissen der Erde, das unnennbar zum 

Menschen spricht, die Sohlen mafiigt, die es betreten, den Sinn mit ubersinnlichen 

Kraften nahrt. 

Als Ganzes gesehen, ahnelt Salzburg seiner Kontur nach heute einem jener mitt- 

sommerlichen Wolkengebaude, den Cumuli, die, von rosigem Abendschein beglanzt, 

in barockcr Fiille Rundimg um Rundung aufeinandersetzen und nach oben zu in 

einem schmalen Gipfel enden. An diesem auCersten, dem Rande gegen Bayern, 

liegt das altberiihmte, aber wenig gekannte Benediktinerkloster Michlbeuem mit 

seiner romanischen Kirche und den Statuen des chrwiirdigen Meinrad Guggen- 

bichler, dessen geschnitzte Kirchentiiren mit den ergreifenden Figuren Marias und 

Elisabeths im siidOstlich gelegenen Irrsdorf allzu bescheidenen Ruhm erworben 

haben. 

Dieser nOrdliche Teil Salzburgs, gekennzeichnet durch liebliche Hiigel, die 

Wiesenseen Mattsee und Wallersee, und durch eine voralpine Vegetation, die 

oft ins Moorige, mit Eriken und Binsen, einschwenkt, tragt als Krbnung die 

Landeshauptstadt. 

Den Reisenden, der vom Bahnhof her die Stadt betritt, umfangt zunachst 

keine Ahnung von Salzburgs weihevoller SchOnheit. Breit lauft die Asphalt- 

strafie der Stadt zu, zur Linken der Bahndamm in Richtung Bayern, ein Kies- 

weg unter Kastantenbaumen, Plakattafeln, ein Kiosk. Spatcr Lebensmittel- 

geschafte, Braustuben, Papierladen, Hotels und Andenkenverkaufer, als 

ware es irgendeine Provinzstadt. Ganz unvermittelt fangt das Besondere, das 

Detachierte, in dcr Rainerstrafie beim Mirabellschlofi an. Vorhang um Vor- 

hang erschlie6t sich nun das hym- 

nische Salzburg. Die Dreifaltigkeits- 

gasse geleitet an der Mission vorbei 

zur ersten Kirche Fischers von Er¬ 

lach und lafit durch den Sautter- 

bogen in die LinzerstraBe eintreten, 

die scit historischen Zeiten den 

Verkehr getragen hat. Schon die 

R6mer sind diesen anmutigen Weg 

von Radstadt her iiber die Tauern 

gezogen. 

Turm an Turm, geziert mit dem 

blitzenden Zeichen der Christenheit, 
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Atif den 

Trummem 

des versun- 

kenen und 

von Wildnis 

iibenvucher- 

ttn Juva- 

vumgriindete 

der heiligt 

Rupertus um 

700 n. Chr. 

tint Kirche 

zu Ehren des 

Apostels Petrus und ein Klostfir fur 

die Mdnche des Benediktinerordens. 

Bereits unter Karl dem Grofien 

liefien sick die Salzburger Bischofe 

Virgil und Amo die Pflege christlicher 

Kirchenmusik besonders angelegtn sein. 

Bald erklang im Bereiche von St. Peter 

unverfdlschter gregorianischer Choral. 

Neidhart von Reuenthal, Tann- 

hduser gehen dem cinch von Salz¬ 

burg*' vorarty der in der ztveiten Hdlfte 

des vier- 

zehnten Jahr- 

hunderts am 

Hofe eines 

streitbaren 

Erzbischofs 

tine reiche 

Fulle geist- 

licheruze toelt- 

licher Kom- 

pcsitionen 

niederschreibt. 

Mit Leonhard von Keutschach er- 

offnet sich im Erzbistum jene Reihe 

scharf profiliertery nicht unbestrittener 

geistlicher Fursten, die im Wandel der 

Zeiten von Ootik iiber Renaissance 

bis zum Barock dem Antlisz Salzburgs 

Signum und Stempel xhrer so eigen- 

xvilUgeny toie oftmals sdkularen Per- 

sSnhchkeit anfprdgen. Burgen sind die 

steinemen Zeugen ihrer Tatkrqft und 

Macht, voran die urtbexwungene Feste 

Hohensalzburg. Erinnert die Rube im 

herrschafthch bischdfKehen Wappen an 

den Keutschacher Bauhenriy so ge- 

sticht in die blauliche Morgenluft iiber den 

alten Stadtkem am linken Ufer> die Domspitzen 

scheinen fast die H6he der Festung zu erreichen> 

deren herber Schlangenleib sich hoch iiber alle 

stadtischen Bauten> hoch iiber das Griin der 

Burgwaldung hinausreckt. Die weit ausge- 

breitete Festungsstadt da oben lunwittert keine 

verstaubte Romantik, sie scheint von den Geistem 

klirrendcr Riistungen, von Wimpeln und Burg- 

frdulein unbesessen zu sein; niichtemc, grofl- 

artige Reprasentation leuchtet aus der nie 

bezwungenen Stim dieses Krafcwerks der 

Bischofe. 

Hicr herrschte kcin angeerbter Herr als ein 

KOnig im KOnigreich, kein ritterlicher Held 

stiitzte den harten Arm auf die umliegenden 

Landereicn; Gesetz und hofische Sitte dampften 

den Ton der Fanfaren. Keine einzelne Familie, 

sondern eine lange Reihe unverwandter Ver- 

weser eines gcistlichen Kleinods bewohnten 

diese mafivollcn Raume. Es safl auf dem 

Thron der Herr uber ein Land zugleich als 

der hOchste Hirte iiber die Seelen seiner 

Untertanen: ein seltsames Bild der Zwie- 

faltigkeit. 

Ernste Entscheidung liegt iiber den Zinnen 

der alten Hohensalzburg — die Kunst, die 

Verlockung und die Pflicht des Regierens. 

Alter BSckerladen 
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mahnt ah mttsikalische Kurtositdt 

noch htuu das Homtvtrk gleichjalh an 

ihn. Es ist sin seltsamert aus 200 gin- 

nernen Pfeifen bestsfunder Musik^ 

apparaty dtr yySahburger Stisr**. 

Zu Beginn des 16. Jahrhundtrts trat 

der b^ahrte Tonmeistsr Paalus Hof- 

haimer nach 2^'dhrigem Dienst bet 

Kaiser Maximilian nunmehr das Amt 

tines Domorganisten in Salzburg an. 

Theophilus Paracehus nannte ihn in 

einem A tern mit Albrecht Durer und 

itber seine Kunst des Orgehpith sagte 

tin Zeitgenosse : Meister Pauhts ist so 

unendlich mannigfaltigy dafi man ihn 

jahrelang spielen hdrtn kann und sich 

nicht so sehr wunderty woher der Ozean 

alle Pliisse speist, ah woher jener alle 

seine VPeisen nimmt. 

Die grofie Organistentradition Salz- 

burgs wurde 1520 durch die Berufung 

des Lied- 

meisters Hein¬ 

rich Pinch ah 

Komponisten 

des Dom- 

kapiteh 

weitergefuhrty 

wdhrend die 

talentierttn 

Schuler Hof- 

haimers 

Petschin und 

Ulanner tteben dem Orgehpiel die 

Kunst des mehrstimmigen Geselhcha/ts- 

liedes und des humanistischen Gesanges 

pflegten. 

Wolf Dietrich von Raitenau, Piirst 

und Erzbischof von Salzburg ist nur 

aus dem Geiste der Renaissance zu be- 

greifen. Mag auf ihn das Won Hamleu 

itber seinen Vater passen : ,yEr war ein 

Mann; nehmt alUs nur in allem : ich 

toerde seinesgleichen nimmer sehen*\ 

so gilt fur das von ihm geschaffene 

Salzburg der Ausspruch Grillparzers: 

yySchaUy tt^V xt« iippig Hegty geziert mit 

Tiirmen und edlem Bauy verschdnt 

durch Kunst, wat Gott schon reich ge- 

schmiickt.** 

Ein Reisender, ein Liebhabcr der Landschalt, 

hat seine Begegnung mil der Stadt der Bischbfe 

in ihrer Hochburg einmal solcherart erfahren: 

Auf der H6he der Fcstungsbahn angelangt, 

verliefien wir den Wagen und stiegen iiber cine 

hohe Trcppe durch die AuBenwand in die 

Festung. Die Kassierin jenseits, im griin- 

bemoostcn Hof, vcx'sicherte mit geduldigem 

Blick auf die Wartenden, die nachste Fiihrung 

werdc sofort beginnen. Konnte es anders sein, 

als da6 dann die zerstrcuten Bcmerkungen, die 

unser Cicerone herlcierte, zuerst einer Folter- 

kammer galten, mit entsetzlichen Streck- 

maschinen, unter deren Gewalt die Sunder so 

lang und diinn geworden seien, dafi schier die 

Sonne rot durch sie hindurchgeschienen — ich 

fragte mich, ob etwa die lastige Phantasie der 

Nachgeborencn manche Martermaschine er- 

funden hat, die uns zu authentischem Schauder 

vorgcwicsen wird; dcr hicr als Folterkammer 

gezeigte Raum hat jedenfalls seinerzeit nicht 

dem entwiirdigenden Zweck der Menschen- 

qualerei gedient. Man zeigte uns Sitzgefang- 

nisse, die ebensogut Fensternischen sein konnten 
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und geleitete 

dann die Be- 

sucher an 

eincm pracht- 

vollen Ofen 

vorbei, der 

fiir cine Mil¬ 

lion Dollar 

nicht feilgc- 

wesensein soli. 

Ober vielc 

Stiegen ge- 

langten wir zu 

einem cnd- 

losen Wchr- 

gang) dann 

zur groCen 

Orgel, die wie 

ein Slier iiber der Stadt gebriillt hatte, wenn sich von feme ein Feind zeigte. End- 

lich bestiegen wir den namhaften Aussichtsturm. 

Aus bewehrtcr Engnis entronnen, fiihlten wir uns, pl6tzlich auf den hbchsten 

Mast entriickt und erhabcn sogar iiber das BoUwerk selber, wunderbar vogelfrei. 

In behaglichen Satzen breitete der Fiihrer die umliegenden Herrlichkeicen 

aus. ,)Dort hinten*^ sagte er> ^^schcn Sic den Oaisberg liegen (dieser griine 

Kegel don), daneben das felsige Tennengebirge, den Goll und hinten die Ober- 

gossene Alm.“ 

Ich wandte mich bald ab, um, einsam wie man in einer Menge sein kann, den 

zauberhaften Anblick^ allein fiir mich zu haben. 

Deutlich, fast visionar, sah ich: bis hierher, knapp an die Stadt heran 

und nicht nOrdlichcr, reichen die Alpen; die wunderbaren, adlcrhaftcn 

Rucken des Untersbergs, des Stauffen sind die letzten Zuckungen der er- 

starrenden Stein welt. In einem geraumigen Spitzwinkel schliefien die Berge 

die 8ch6ne Stadt ein, jedoch so respektvoll, dafi sie sich nicht mehr kOrperlich 

beriihren. 

Salzburgf Pferdeschtotmme 

Den Siidosten behcrrscht das nahrhafte Griin von Nadelholz und Wicsen, die 

sich iiber den getreuen Gaisberg erstrecken, im Siiden, etwas abgeriickt, schlieBt 

sich der nackte Pels des Tennengebirges an, mehr gegen Westen lagen dcr mar- 

mome TJntersberg und, schon ganz westlich, fast in gleicher Hohe mit der Stadt, 

erhebt sich der scharfgratige Stauffen. Den spitzen Winkel, den die Berge bilden, 

ftkllt cine unerhOn griine, sehr horizontale Ebene aus, die fbrmlich aus jencm 
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Ein Blick auf di* damatige Zeii und 

auj Europa m6g« das Bild des Raiten- 

auers sin tvenig ins geschichtHchs Richt- 

mafi riicken: Zu Land und xur See 

sucks der Turks das grime Banner des 

Propheten im Abendland aufnupflanzen. 

Spanien, der Papst und die Dogenrepu^ 

bhk Venedig rUsten sine getoaltige 

Platte von Galeeren aus, die tick im 

Hafen von Messina xum Kampf gegen 

den ubermdcksigen Erbfeind sammelt. 

Osterreick sucks die offene Grenxe des 

Kontinents gegen den kerandrdngenden 

Os ten in jakrMskntelangen Kdmpfen 

abxusckirmen, todkrend in Europa selbst 

das Zeitalser der Glaubenskdmpfe aus- 

gebrocken ist. In Frankreick tvuteten 

die Hugenottenkriege, Schottland sak 

seine JCdnigin Maria Stuart unter dem 

Henkersbeil sterben, Don Carlos endete 

in Spanien sines geheimnisvollen Todes 

und in Deutschland soil der Untertan 

mis dem Brote seines Herrn dessen 

Religion annehmen. Philipp II. von 

Spanien und Kbnigin Elisabeth haben 

in ihren Landen Epochen eingeleitett 

todkrend Italien nack der glansvollen 

Zeit der Renaissance den kunst- und 

kulturgeschichsKcken Obergang xum 

Barock angetreten hat. 

Im rbmischen deutseken Reich ist das 

glanzvolle Zeitalter Karls K,, den 

Albrecht Durer bet seinem Kommen 

begri{fity den Tixian vor seinem Scheiden 

gemalt hat, vorbei. Kaiser Rudolf //• 

hat sick in die dusters Burg nack Prog 

xuruckgexogen und vergifit die Sorgen 

des Reiches iiber astrologiscken Medi- 

tationen. Zuge von um ikres Glaubens 

tvillen keimatverwiesenen Menschen 

durckstieken die Ldnder, todkrend die 

xum mdrderiscken Dreifiigjdhs^en 

Kriege fuhrenden Konflikte unaufkalt- 

sam heranreifen. 

In dieser aufgetouklten Zeit toird der 

28jdhrige Wolf Dietrich 1587 dstrek 

die Wahl des Domkapitels auf den erx- 

hisckdflichen Stukl von Salxburg empor- 

gerissen, dstrek das Getodlk seiner hock- 

fiiegenden Pldne, auf KavaKersreisen 

Fauststadt 

genau sudlichen Hinschnitt entsprungen scheint: 

dem PafB Lueg, an dessen Selte sich die Salzach- 

wasser einen beschwerlichen Weg durch den 

Fcisenriegel bahnten. 

Aus diesem engen Schlund des Passes Lueg 

nun entquillt die breite Salzburger Ebene, ihm 

entspringt auch die silbrige Salzach, die sich 

zwischen Uferbiischen flink zur Salzburger 

Inselgruppe heranschlangelt. Der Hiigel, auf 

dem tiie Hohensalzburg thront, kriinimt sich 

zu einer milden Bucht, in dcren wohliger HOh- 

lung die altc Stadt> geschiitzt von oben, im 

Riicken und an den Seiten durch den Berg, im 

Antlitz aber durch den Flufi, ihre Augen gen 

Morgen aufschlagt. In den jubelnden Glocken 

eines Doppeldutzends von Kirchen t6nt cs wie 

der ersrte Schrei eines gliicklich erwachten, wohl- 

behUteten Kindes nach. 

Nach Norden aber und dem n()rdlichen 

Westen zu flieBt die Uingliche Ebene offen aus- 
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einander, so offen und frei, dafi jede Annaherung einst Tage vorhcr erkannt 

werden konnte^ und die Sonne schiefit um die Mittagsstunde ihre sengenden 

Pfeile in diese freie Landschaft hinaus; dort liegt das bayrische Land, weit 

oben das geistliche Passau. Von dort her tritt die nbrdliche, die deutsche 

Welt in das dem Siiden so innig verschwistertc Gebiet ein, von dorther auch 

wOlbt sich der hohe Salzburger Hinunel gebietend iiber den Hbhen ringsum 

auf. 

UnvoUstandig w^e das Bild> gedachte man nicht der vielen Stellen, wo das 

Griin der Wiesen, der Moore, der Hiigel durchgescheuert ist vom edlen, harten 

Steingrund; immer wieder durchbricht ein kalkiger Dolomit die so saftige 

£rddecke, ein Felsenriff, vom gleichen alien Grau wie der gebauchte Leib der 

Hohensalzburg, ragt schroff oder selbst gemafiigt hervor. Auch der Gaisberg 

weist, zumal an den Stellen, wo die neue Autostrafie ihn aufrifi, dieses mitunter 

fast gelbliche Grau auf, welches an Schlangenhaut erinnert oder an sonnenfalbe 

Barockfassaden, die im Salzburgischen so heimisch sind. Jedoch trifft kein Ver- 

gleich das Eckige und Hagestolze der da und dort aufragenden nackten Sceine, 

das in den H^henlinien des Untersberges in edler Machtigkeit abgewandelt 

wird. 

MuB man, den Blick mehr nordbstlich wendcnd, nicht unvermittelt an den Sand- 

stein des Wiener Beckens denken, an die sogenannte mediterrane Stufe des Ter- 

ti^s, in welcher, wie Stifter sagt> >>der feurige Flufl des Weines schlaft“ ? Die Plainer 

Hiigel sind aus solchem Gestein gebildet, sie ilberragen den jiingeren Morilnen- 

schotter wie die Moorgriinde der Salzburger Ebene; vcrlaBlichen Berichten gemaB 

haben hicr einst Wcinbergc gebluht, wovon die Kellercien der lieben Mttnchc von 

St. Peter unten ihren Ursprung herleiten. 
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in ItalitHt Spartien und Frankrttch 

zusammengeballtf schitfit dtr grelle 

Strahl souvtrdntr Macht mit der unfafi- 

lichtn Chance anf ihre VertxnrkHchung : 

Salzburg^ das Rom des Nordens. 

In 24jdkriger Regienmgszeit tuan- 

delte der geistUch-ivehliche Erxbischof 

das mittelalterliche Salzburg, in dessen 

engbrustigen, malerischen Winkelgaisen 

Seuchen und Pest gefahrbringenden 

Unterschlupf finden, zur offenen Stadt 

prunkvoll einladender Pldtze. Fiirst- 

liche Residenz, Kapitelhaus, Hoftnar- 

stall, Kreuz- 

gang und 

Renaissance^ 

kapelle zu St. 

Sebastian, 

Lustschlofi 

Altenau- 

Mirabell, 

Neuplanung 

des Dom- 

platzes, das 

sind die Etap- 

pen seines gewaltigen Bauschaffens. 

Zu der glanzvolUn Hofhaltung trug 

die Musik das ihrige reichlich bei. 1591 

vjurde die Salzburger Hofkapelle ge~ 

grundet. Gcttesdienstliche Dommusik 

und festlich konzertantes Musizieren 

lockte deutsche wie iialienische Ton- 

setzer an. 

Was Wolf Dietrich nicht vollenden 

konnte, setzte Marcus Sitticus fort. 

Grundsteinlegung zum neuen Dom nach 

den Pldnen Solaris. Bau des Lust~ 

schlosses Hellbrunn und des Stein- 

theaters im weitldt^gen Tierpark. 

Wdhrend in 

Prag 1618 

der Fenster- 

sturz der 

kaiserhchen 

Abgesandten 

den Atiftakt 

zum Dreifiig- 

jdhrigen 

Krieg gab, 

ging at^f der 

Helibt unn 

Der Reisende, aus einsamer Bestrickung end- 

lich aufsehend) war allein auf dem Turm der 

Hohensalzburg geblieben. Ein Erblassen 

streiftc seine Wangen, die Luft war veranden 

geworden wie die Festungsmauem, der Sonne 

fehlte es mit einem Male an Kraft. Im Westen 

aber lagerte eine bleifarbene Wand, die in 

Minutenfrist zur Erde niederflofi. In langen, 

kaum feuchten Strichen eiltc der Regen in die 

erblindende Ebene hinab, die Graser wendeten 

erleichtert ihre Unterseiten und aus den Mooren 

stieg Dampf auf. Bald aber wurde die Sonne 

wieder siegreich und prahlerisch schlug sie sich 

selber ihren Triumphbogen. Ein einzelner ge- 

nugte ihr nicht. Aus dem violett nachblassen- 

den Hinuncl hoben sich zwei ungeheuer farbige 

Regenbogen ab, virtuos und unwahrscheinlich 

groBartig aus Tiefstem zu Hbchstem gerissen; 

deutlich konnte man die Stelle wahrnehmen, 

wo sie auf der Erde fufiten. Aus dem Vorplatz 

des Dorns schoB ein feurig bunter, wie sera- 

phischer Strahl in jubelndem Schwung hoch auf 
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zum Himmel, und dniben, am letzten Rand der Ebene, wo sie an das Gebirge grenzt, 

wiedcr nieder; darunter, etwa auf dem Dach dcs Biirgerhospiuls entspringend, 

duckte sich der zwcitc Bogen in gehorsamem Stolz. 

Greifbar und wesenhaft standen die bcidcn nach Westcn gcbffnetcn Pfortcn iiber 

dem Land, viele kleine Vdgel flogen lebendige Girlandcn um das bunte Doppeltor, 

flatterccn, vom Winde verweht, iiber die ncktartrunkene Ebene hin, kehrten blitz- 

schnell um und verlorcn sich sanglos in den Luftcn. 

Ein Buch, nein, viele Bande, eine ganze Bibliothek waren allein mil der Beschrei- 

bung der Stadtsehenswurdigkeiten zu fullen; von der Kartause der ersten Salz¬ 

burger Christen im Petersfriedhof iiber die Zeit seiner Bischofsherrschaft, der 

Bauemkricge, der barocken Glorie, bis zu dem raschen geschichtlichen Wandcl hin, 

als der letzte Erzbischof Filrst CoUorcdo, ins „Ausland“ geflohen war, ndmlich nach 

Wien, und dort abgedankt hatte. Darauf erhielt der Herzog von Toskana* das Land, 

aber schon nach kurzem vertauschte cr es gegen die Herrschaft Wiirzburg, worauf 

Salzburg bsterreichisch wurdc, aber nur, um alsbald von Napoleon an Bayern ver- 

schenkt zu werden, von dem es sich nach vier Jahren wiedcr „repatriierte*‘ (was ein 

Stiick Geld, vielmchr Land, nkmlich linkes Salzachufer kostete). Von da an blieb 

es Kronland der Monarchic und wurde schlieBlich das heutige bsterreichischc 

Bundesland. 
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h'rHKchtbiihPte d€$ H€ltbTunrur Stetn- 

theatmrs, d€m dlt*$ten deutschen Natur^ 

thtater, tine Oper fyjAndronteda" in 

Sxene. „Il Orfto** und andert Stojft 

folgten nack und Ugten Zeugnis uont 

JCunttsinft des Erxbitchoft abj der bald 

in seiner Residene eine Barockbuhne 

itaHenischen Stilt einrichtete. 

Unter Paris L^dron reifte 1628 der 

Dom xur VoUendxtng heran. Die prunk- 

w>lU Innenausgestaltung mit 12 Bal~ 

konen und mehreren unter der pracht- 

s>ollen hCuppel angebrachten Drgeln 

gestattete dem Komponisten der Dom~ 

Weihe~Metse Oraxio Benevoh den 

mehrch&rigen, tfielstimntigen ICirchen- 

stil der venexianisch-rotnischen Schuie 

in ungeaknter Steigerung zur Antoen- 

dung XU bringen. Jene historische Fest- 

messe ist durch die V erroendung von 

16 X^ohal- und 34 Instrtementalstitnmen 

unter Aditwirkung von 3 Drgeln und 

durch die Aufteilung der Singstimmen 

auf nicht tveniger als 8 verschiedene 

ChSre, die auf 12 Balhonen postiert 

toaren^ in die Geschichte prunkvollster 

Musikdarbietung eingegangen. Damals 

erhielt die ehrwurdige Tradition der 

Salzburger Dom- und Kirchenkonxerte 

ikre verheifiungsvolle Bestinunung. 

So bildete sick organisch in jahr- 

hundertealter Tradition jene einsnalige 

Atmosphdre Satxburgischer Mustk- 

und Tkeaterkultur heran, die von 

BenevoK itber Bernardi, Megerle 

und Hofer, Muff at und Biber, Eberhn 

und Gaidar a heran- und herauffukrte 

in die vormoxartische Zeit, die 

durch Voter Leopold Mozart, 

Cujetan Adlgasser und Michael 

Haydn, den Bruder Josef Haydns, 

bettimmt ist. 

Dens erxbisckdflichen JConxertmeister 

Leopold Mozart tourde von seiner Frau 

Anna Maria am 27. Jdnner 1756 ein 

Knabe geboren, der auf den Stamen 

Johannes Chrysostomus, WoUgangus, 

Theophilus, Amadeus die Taufe etnp- 

fing. Dieser tuurde Salxburgs grdfiter 

Sohn. 

Perchtenlauf in St. Johann i, P. 

Oas ailes und vielcs noch sah die flinke griine 
SaL2:ach an sich vorbcistrOmcn, dieser genau im 

westlichcn Zipfel dcs Landes hoch obcn am 

Salzachgeier entspringende FluB> der wie die 
Adern eines geliederten Blattes das Land durch- 

zieht. Von der Landeshauptstadt salzachauf- 

warts reisend durchstdBt man alsbald den PaB 

Lueg, imd wenn jenseits der Tunnel sich wieder 
OfFnct, pflegt sich zumeist auch wieder die Wettcr- 

iage ganz neu zu zeigen: haben driiben noch 

Wolken den Himmel bezogen> so ist hier seine 
Stim klar und hcrrliche Luffce tOnen vom Hoch- 

kbnig herunter, der mit seincm Gletschcr, der 

,,Obergossenen Alm*‘, ganz nahe an die r>rei- 

tausend herankommt. Die Skiabfahrt vom Hoch- 

kbnig nach Wcrfen bictet mit einem Hbhen- 

unterschied von 2400 m eine sportliche $onder> 

heit. Auf gegeniiberliegender Seite erhebt sich 
schroff das Tcnncngebirgp mit seinen Ricaen- 

eishOhlen, deren Dimmer und DrOhnen und 

wandelbares Licht die Verzaubcrung ciner Unter- 
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welt bieten. Die hoch 

liber Werfen li^gende 

Burg, eine der wenigen des 

ritterlich-geistlichen Lan¬ 

des ist niemals im Sturm 

genommen worden und 

deshalb gut erhalten, wenn 

auch ein Brand einst darin 

b<5se gewiitet hat. 

Der Lauf der Salzach 

macht cine scharfe West- 

Wendung, der jene nun 

an den riesigen Stock der 

HohcnTaucrn hcranflihit. 

In dieser Kurve liegt der 

Eingang zu einem reizendcn Naturschauspicl, der Liechtenstcinklamm^ Der Arl- 

bach drangt sich an dieser Stelle mit schneidender Scharfc durch den Radstadter 

Kalk. Die Rinne, die er sich gegrabcn hat, die Liechtcnsteinklanmi, ist ungc- 

wdhnlich schmal. Noch heute erodiert das unerhittlichc Wasscr die ticf ver- 

wundeten, stolzen Steine; es sagt sic entzwci. Man gcht neben der emsigen Wasscr- 

sagc auf heilen Brettcm dcm Wegcrifi nach, wird betaubt und nicht selten auch 

fein geduscht; bisweilen erschrcckt ein heimliches Briillen, das aus dcm Berg dringt. 

Bald befindet man sich sclbcr im Berg drinnen, sehr fern dcr jctzt im Zenit stehcnden 

Sonne, in einer feuchten Spalte gefangen, eingcschlossen von hohen W&nden und 

nur gercttct durch den eng gebahnten Weg. Das Wasser schaumt wlitcnd durch 

enge P&sse, es rcifit an den Fclscn, schabt an den Steinen, knurrt sich liber bffncndc 

Buchten, stampfc, tost, schreit — es ist ein furchtbarcr Aufstand in dem sonst idyl- 

lischen Element ausgebrochen. 

Das nachste Seitental wird von der Gasteiner Ache bcwassert, deren heil- und 

zauberstarkes Wasser bckannt ist. Die bciden Gastein, Hof- und Badgastein, 

besitzen Weltruf und der Ruhm der Kur vcrbindet sich scit Jahrhunderten mit 

klangvollen Namen von Besuchem. Den einst winters schlafenden Orten haben 

Skilifte einen grofien Zustrom von Besuchem gebracht, die ihre Genesung in der 

Natur der Berge suchen, wozu die rings in Glet8cherh()hc ansteigenden Kolosse, 

wie auch zahmere Kuppen Gelegenheit geben. In Nachbarschaft lagert der Sonn- 

blick mit seiner in 3000 Meter HOhethronendenWetterwarte. Undwieder ein Seitental 

weiter kurvt sich in kiihnen Serpentinen eine AutostraBe auf das ungeheure Massiv 

des GroBglockners und erOffhet zauberhafte Ausblicke auf rauschende, fern herab- 

gUtzernde Gebirgsb&che, auf weifi schliumende Wasserfiille, die wie Greisenbiirte 

im Winde wehen. Darliber ein ungeheures Wolkenmeer. 
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Die Rede dftmpfend, bezwingt 

die riesenhafte Welt der Berge 

in fast qualvoUer Majestat die 

Empfindung des Menschen, sie 

verhMt sein Ohr und umfangt 

sein Augenlicht. Bald meint 

man das maBlose, mit einem 

diinnen Fell von Steppengras 

bekleidete Steinstiick unter der 

Demutigung achzen zu h<Jrcn, 

die ihm die herrliche Strafie 

auferlegt. Bald glaubt man zu 

spiiren, als hebc und senke 

sich schweratmcnd der Berg, um 

die krabbelnden, kurvenden Wagen in schwindelerregende Tiefen abzuwerfen. 

In himmelweitem Raum cntfaltet sich cin wechselvoUes, wahrhaft rembrandtsches 

Spiel von Licht und Schatten. Der Mensch, inmitten dieser gigantischen Land- 

schaft, erlebt eine befreiende Wandlung von sinnengetragenem Erstaunen zu einem 

wundersam zeitvertraumten Begreifen. Die Autostrafie fiihrt bis fast 2600 Meter 

hinauf und erschlieflt den Zugang zum 3798 Meter hohen Gipfel. 

Die Glocknerstrafie nimmt ihren Ausgang von dem lieblichen Talort Bruck- 

Fusch nahe am Zeller Sec, dem an dieser Stelle auch Bahn und Autoverkehr 

zubiegen, um das Tal der Saalach zu gewinnen. Zell am See, im Winter 

frOhiicher Tattersall dcs sportlichen Skilaufs, prasentiert sich im Sommer als 

malerisch-buntc Sommerfrische. 

Tal um Tal zichi sich so durch die Riesen der Tauemwelt, bis zum Grofivenediger 

hin und endlich an die eine der beiden Auslandsgrenzen, 

die Salzburg besitzt: gegen Italien zu, wo die Dreiherren- 

spitze beherrschend liegt. 

Nun mahlich zuriick zum Ostlichen Ende des Landes, 

wo die Niedem Tauem sich in Stufen herabsenken, 

sich im Tauernpafi gewissermafien zu Fiifien der 

Menschen legen. Man mufi nicht meinen, dafi sie es 

ihm gar zu leicht machen: auch dieser Pafi, von Lawinen 

und Schnee bedriickt, ist noch an 1800 Meter hoch; er 

schliefit in seinem Hochplateau eine paradiesische blau- 

weifie Alpenwelt ein, um daim die Strafie nach dem 

Lungau zu Oflfnen, einem vorwiegend aus einer Hoch- 

ebene bestehenden Stuck Landes, das mit seiner klaren, 

flirrenden Luft vom Duft und Singen der sonst seltenen 

227 





zartfiedrigen Urchen bestimmt wird. Mautern- 

dorfx Maria PfajTx Moosham (cine Schmuck- 

schachtel von mittelalterlichem Museum), 

endlich das nicht allein als „68terreichischer 

KalteporS sondern auch seiner Sch5nheit 

wegen bekannte Tamsweg liegen hier grofi> 

ziigig verstreut, feste, gutgefugte Siedlungen 

von solidem Wesen mit schbnen alien Kirchen 

und einem Horizont schattenridhafter Berg- 

riicken. Dahinter baut sich machtig das Massiv 

des Dachsteins auf, das wohl schon aufier- 

halb des Salzburgerlandes liegt. 

Hinter der edelgeformten Bischofsmiitze und 

den abgeschiedenen Weiten des Gamsfeldes 

ragt die steile Nase des Schaf berges iiber dem 

dunkeltonigen Gewasser des Wolfgangsees auf, 

den bizarre pittoreske Bergformen kulissen- 

gleich umgeben. 

Von dcr Hohe des ,,Landauers‘% einem 

schattenden Ausruhplatzchen, griiBt gegen- 

uberliegend hingeschmiegt St. Wolfgang, von 

wo aus cine lustig dampfende Bahn auf den 

Schaf berg fUhrt. Dcr Blick von dcr Spitze ent- 

hlillt ein Bild von solch himmlischer SchOnheit, 

dafl die Bezeichnung ciner Aufstiegsstelle als „Himmclspforte“ ganz natiirlich 

crscheint: unter jah abfallendem Pels dehnt sich der hellblauschaukelnde Attersee, 

der weiBbliihende Mondsee, wahrend das tiefe Blau des Wolfgangsees eine eigenartige 

Trinitiit schafft, die nicht mit GOttlichem verglichen werden soil, aber gOttlich ist in 

ihrcr Heiterkeit — dem unersattlichen Auge fast schon schmerzend sch6n. 

Vom Wolfgangsee nach Wcsten geht es wiederum der Stadt Salzburg zu. Die 

sehr abwechslungsreiche StraBe fiihrt am kleinen, jadefarbenen Fuschlsee vorbei 

und geleitet in B6gen uhd Schwiingen, langs des Gaisberges mit dem nackten Nock- 

stein zur Salzachstadt hinab. 

MOge nun noch einmal ein Reisender zu Wort kommen, jener Salzburg 

liebende von dcr Hohcnfcste, den cs unentrinnbar immer wieder nach dcr 

Hauptstadt zieht: Eine heilige Sehnsucht verspiirte ich nach der nur wenige Tage 

gemiedencn Sudt Salzburg. Es war mir, als sei dort eine Zuflucht, eine 

Geborgenheit; ein klares, wahlverwandtes Zuhause, wie in einem Schlofi. So neigten 

wir uns mit dem Abend der Stadt zu. Die Wiesen wurden immer dunkler> es war 

ein tiefemstes Schwarzgriln mit tintigen Fichtenklecksen, uber denen der oder jener 
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h6chste Wipfel noch von der abtrctenden Sonne gliihend bemalt wurde. Gelblich- 

weifie Hiuser lagen wie Muscheln ausgestreut, die Striiucher neben der hellgrauen 

Chaussee rundeten sich, sie erschienen makaber wie Immergriin an einer weifien 

Mauer. 

Am Himmel und auf dem Land fimkelten Goldsteme auf. Scharfer Geruch 

nach Zinnkraut stieg aus der Erde. Fast unheimlich erschien das Heer zirpender 

Grillen, die das Land mit einem Netz von wetzenden, harfenahnlichen TOnen Uber- 

spannten. Wir spurten den unsagbaren Duft der Schatten> der Mond gebar sich 

mit Gewalt und trat durch einen Wolkenschlund hervor ans Licht. Fuhlbar um Stim 

und Schlafen wurde die Kiihle. 

Im Schweben gleichsam naherten wir uns der geliebten Stadt, welche nervds 

blinkend und heimlich rumorend^ aber letztlich still und glatt ip einem vollen See 

aus tauenden Wiesen ruhtc, die stummen Augen der weifien Wasserrosen gegen den 

nachtblauen Himmel erhoben. Blafi, strahlend, gliicklich. Ihre Lichter batten die 

Wiirme dieses gelobten Landes, ihr edles Profil seine Anmut; aus der dunklen 

Phiale stieg ein zackiger Grat auf, den zeitiiberdauernd die gro6hcrzige Festung 

Hohensalzburg krOnte. 

Ich schloB die Augen, um das Bild fiir immer zu bewahren, das nihrend aus den 

schwelenden Wiesen emporgetaucht war: diese bewegte Mischung von Taxusgriin 

und CremeweiO, beziehungsvoll iiberhOht von jahrhundertalter, ma^geformter 

Silhouette: hynmisches Notenblatt hellwachen Sinnes, wahrendes Spiel festlich- 

froher Gedanken. 









WORTPy\£ETT£ 
KARATE 

im Sudcri' Hinxmtmde Orenz^ 

Zu^ dcr Wolk^n vomj^ur^ 

Himmdan sturmtnde Kctttn'Sccri'fheundUchc Wether' 

R^uvdturt die stciLe sdiraffi Hdhe- 

Von Cletschern Bottnbache'lOish^enychltier schdumender Wetsset^ 

Jrt weitren WdLdem dsendes Wild and SonnenH^cck^ • 

Rdmetrteine' rundbog^i^e K^pten^Freshen aufDecken and Wdnden- 

Lichtsdalen 'BLldstocke 'Karnjcr'Wehrkirchen'Dome Heii^e Hemma 

Und frommer Fdhrmann Sr* Christophor- 

WdhLeuchrende StTahen'K^^en' Kehren ' Passhohc' Tttnnel am Bety^ 

Dancben die Ttefe'dahinter die Feme'Daruherdie Kreise 

Dcs^jdlers am HimmcL —and Wolkenschattzn cutf Schnec unJd Firn^ 

'^n Hofen and Dorfern Cesang und Spiel * Reifranz^Oy ICnappen- 

Tanunclnde Pfitrde'/a^eln und Neigen und Schreiten und Dreherv * 

JnBecken unJdFSacrn die carmen Seen' 

Die %vanderriden Wellen um JnseLberge'die Buditen der Strand^ 

Dm Winde das 

Jm Winde die Segel'K^en und B^en / 

Regatten und Sprungturm 'Jugend and Sonne —' 

Der Lind warm^ebdndigt 
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Ab^nd am Ostiachtntt 

Ober Kamten fiimmert die besondere Atmosphfire des Greiizlande8> erfuUt von 

dcr Ahnung wcitcr Feme, die vom slawischen Ostcn und vom romanischen Siiden 

her auch in ruhigen Zeicen die eigene Seele in erregender Schwingung halt. Standig 

preflt der unaufhaltsame Strom des Lebens etwas von fremder Art durch den Filter 

dcr Beruhrung mit anderen Rdumen. Natur und Menschenwcrk tragcn die Spuren 

davon. Aber die Kraft des Lebens ist so stark, dafi sie auch gegensatzliche Elemente 

zu einheitlicher Wirkung zu binden und aus ihnen ein Eigenartiges, gut Osterrei- 

chisches, spezihsch Karntnerisches zu formen vermag: ein Wescn von uniiber- 

troffcner innerer Geschlosscnhcit. 

SYMPHONIE DER LANDSCHAFT. In seinem natiirlichen Aufbau gleicht 

das Land einer Muschel mit ebenem Boden und tiefen Rillen, die hoch hinauf- 

reichcn in die machtig aufgewOlbten Render einer geschlossenen Gebirgsum- 

rahmung. Zunichst im steilen Abfall, dann allmahlich sich verflachend, sinken die 

Berge vom Westen, Norden und Osten zum Grunde ab. Unvermittelt steht im 

SUden cine Felsmauer. 

Nur wenige PiLsse, auch diese im Winter kaum passierbar, hat die Natur in dieser 

Umwallung gelassen. 

AUe Tiller fUhren in den Grund. Alle Gewasser sammeln sich dort. Nur 

ein einziges Tor, das sich die Drau erktopft hat, cntldBt sie aus ihm, dem 

Ostcn zu. 
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Abcr welche Violfalt schmuckt das Innere dieser Landschaftsmuschcl! Welcher 

Reichtum an Formen, welches Spiel der Farbcn! Wo klingt ihre Melodic noch so 

polyphon iibcr einem verhaltnismafiig bcscheidenen Flachcnmafi von nicht ganz 

10.000 Quadratkilometera ? 

Gesteinsart und Lagerung, Abtragupg und Aufschiittung wechseln auf engstem 

Raum. Die Ornamentik dahingeschwundener eiszeitlichcr Vergletschcrung zeichnet 

ihre reizvoUen Linien: in den T^em die Seen mit sandig-seichten Badebuchten 

voU sudlicher Warme, iibcrhOht von Terrassen und Moranenwallen, die dichten 

Baumwuchs tragen; im Becken die Inselberge und das schwankendc Moor; im 

Gebirge die romantischen Meeraugen und Falle, die Klammen und Grate 

und die ganze v^rwirrende Fiille der brodelnd erstarrten, von wilden Stiirmen 

abgeschUffenen und zcrtriinimcrtcn Erdkrustc. Dazu der bunte Wcchscl des 

Pfianzenkleides, zu dem die benachbarten Reichc der mediterranen illyrischen 

und baltischen Flora beigesteuert haben mit Laub- und Mischwaldcm, Fichten- 

und Larchenbestanden und dem Bliitenteppich der Bergwiesen, dem eine selt- 

same Fugung als einziger Stelle Europas die im Himalaya hcimische Wulfenia 

zugesellt hat. 

ANDANTE MAESTOSO. An den Grenzen gegen Tirol und Salzburg ist das 

Land erfUUt von den machtigen Akkorden der Hohen Tauern, die in der majesta- 

dschen Pyramide des GroBglockners (3798 m) iibcr dem Pasterzengletscher gipfeln. 

Hart setzen sich die Farben von Aim und Wald ab gegen Pels und Schnee. 

Mittendurch ruhrt dcr hcrrlichc Kunstbau der GroBglockncr-Hochalpcnstraflc 

hiniiber ins Salzburgische. Nach dcr Kiumtncr Seite hin gischtet die MOll vorbei 

an dem bcruhmtcn Bergdorf Heiligenblut. Aus dem Gebiei von Ankogel und 

Hochalmspitze BieBt der Malta ihr Waiscr zu. Sic bringt cs durch den Pcrlcn- 

staub von hundert Fallen zur Lieser> die bei dem altertUmlichen Stadtehen GmUnd, 

durch das eine seit den ROmerzeiten begangene StraBe Uber den Katschberg 

238 



AUS DER GESCHICHTF. 

Jm Jahre 976, ah Kaiser Otto die 

Babenberger mit der Mark im Ostsn 

beUhnte, Idste tr auch Kdrnsen von 

Bayern Jos. Damals begann das staat- 

liche Eigenleben des Landes zundchst 

ah Amtsherzogtum. 1077 ri^teten die 

Eppensteiner eine selbsidndige Herr- 

schaft auf. Ihnen folgten die Span- 

heimer und — nach dem kurzen 

Ztoischenspiel Ottokars von Bohmen — 

die Meinhardiner, ein Zweig der Grctfen 

von Tirol. 1355 ging Kdrnten in den 

dauemden Besitz der Habsburger iiber. 

Unruhe und Not der damaligen Zeit 

brack auch uber Kdrnten, das Land 

an der Grenze, herein. Die wicder- 

holten bluiigen EinfdUe der Turken, 

Ungam und Venezianer boten dem 

heimaibewufiten Volke Gelegenheit, 

Treue und Tapferkeit vor dem F*.tnde 

zu beweisen. So lieji ouch Kaiser 

Friedrich III. der Kdrntner Land- 

tchaft sagen, dafi „sie vom hethgen 

Reich biilig in Ewigkett Dank, lihr* 

und Lob emp/angen sollen**. 

Dann erbluhte durch fast drei Jahr- 

hunderte des Friedens Kdrnten zu 

grofiem Wohhtand. Der reiche Berg- 

segen toar im besonderen die Grund- 

lage: Eisen, herein wn den Romern 

ausgebeutet, aus Huttenberg, BJet aus 

dem Bletbergergraben und den Kara- 

tvanken. Gold und Silber aus den 

Tauern. Noch xoaren Feudalherren im 

Lande mdeheig: der Erzbischof von 

Salzburg in Friesach, der Bischof von 

Bamberg in Villach ah die mdchiigsten. 

Sie schufen diesen Stddten, begunstigt 

von der beherrschenden Lage an den 

Verkmhrstpegen, eine Bedeutung, die 

uber das Gewicht der alien Herzogs- 

stadt St. Veit hinausging. Der Herzog 

und der geistlichen Fursten Ministeriale 

prdgten mit zahlreichen Burgen und 

Ansitzen der Landschaft die Zeichen 

mittelalterlicher Adehherrschctft auf, 

die sie seither in dem Burgenkranz um 

St. Veit, aus dem das hochberuhmte 

nach Salzburg fiihrt, sie aufnimmt und welter- 

leitet zur Drau bei Spittal, dem Ausgangspunkt 

der Tauernbahn. Knapp vorher hat sich noch 

der Abflufi des Millstattersees mit ihr vereinigt. 

Einst von reichem Bergsegen befnichtet, als 

dessen Zeugen alte Pochwerke und stattliche 

wappengeschmiickte Hauser in stillen Talern 

und auf verlassenen Hohen stehen, gehOrt dieses 

ganze Gebiet heute den Jiingem der Kletter- 

kunst, den Meistern des Skilaufes^ den Freunden 

der erhabenen Bcrgwclt, die sich an Edelweifi, 

Enzian, Kohlrbslein und Almrausch erfreuen, 

dem Jager, der dem edlen Gemswild in die 

Wande nachsteigt und — nicht zuletzt — dem 

Automobilisten, dem die Kurven und Kehren 

der vorziiglich angejegten Bergstrafien reizvoll 

erscheinen. 

ALLEGRO CON MOTO. Von da an bis 

zur steirischen Grenze und sie entlang streichen 

die Norischen Alpen. Wohl ragen. noch einige 

Gipfcl iiber 2000 Meter auf. Aber mit dem Ver- 

schwinden dcs ewigen Schnees und des Eiscs ver- 

Glocknerstrafie 

239 



Klagtnfurttr Stick 1547 

stummen die hcroischen Tttnc im Rauschen weiter Walder. In dem wciten Bogen, 

den sie mit den Untergrup[>en der Gurktaler Alpen, der Ncxrkbcrge und der 

Metnitztalcr Alpen bis zur Talfurche der Olsa bauen, lacht die gebandigte Heiterkeit 

eines friedvoUen Lebens. Ihre leicht gerundeten Riicken und sanften Hange tragen 

mit gras- und blumenreichen Matten eine bukolische Note. Welt dcr Hirten und 

geniigsamer Wanderer, die Ruhe und milde Schdnhcit suchcn, sind sie im 

Sommer, frcudvoUes Skiterrain werden sie im Winter, auch dem Anfanger ungc- 

fahrlich. Die auf die Kanzel liber dem Ossiachersee erbaute Seilbahn — fortgesetzt 

durch einen Skilift auf die Hbhe der Gcrlitzen — erspart langc Anmarsche. GroBe 

Taler, die liberall Durchgang verschafTen, leiten 

Gian, Gurk und Lavant dutch gut besiedcltes 

Gcbict von freundlicher Offenheit und Frucht- 

barkeit wieder zur Drau. Der Brennsee und 

der Afritzersce wahren auch hier den Ruf 

Kiuntens als Land warmer Badeseen. Selbst 

auf der PaBhOhe der Turrach, die den Ober- 

gang ins obere Murtal bildet, crglanzt der dunkle 

Spiegel eines kleinen Sees. Gegen Osten hin, wo 

Nord-Siid gerichtete Brviche die Richtung der 

Bergziige und des BieBenden Wassers bestim- 

men, siinftigt sich auf den wiidreichen Riicken 

dcr Kor- und Saualpe die Melodic der Landschaft 

noch mehr, bis sie zum Abschiedslied der Drau 

wird. Begleitet von'einer Bahnlinie und der ver- 

traumten StraBe, die Rudolf Hans Bartsch die 

„des steirischen Weinfuhrmannes** nennt, tritt 
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ViUach 17. Jahrhundert 

HochosUrvjttz ah tint kdrntnernche 

Grahburg zu nennen ist^ in der Burgen- 

kronz Pritsachs und den fatten Hdusern 

gegen die itaNenische Grenze zu trdgt. 

Bine spdtere Schop/ung dieter selbst^ 

bevjufiten Standetherren ist die jetxige 

Landethauptstadt Klagen/urt. Im 

hchutze der Burgen und Stddte ent-^ 

ttanden prdchtige Bauten : in Klagen- 

furt das Landhaust in Spittal a. d. Drau 

im Palazzo Porcia ein Traum der Fruh~ 

renaissance und daneben und anderswo 

manch behdbiges Biirgerhaus, das von 

Woklhabenkeit aut klug gefukrtem 

Handel zeugt und wundervolU Kirchen. 

Die napoleonische Zeit verschonte 

auch das friedhche Kdrnten nicks. 1797 

zog General Bonaparte durch das Land^ 

1805 und 1809 besetzten es die kaiser- 

lichen Grenadtere. Johann Baptist 

Tiirk, der kdmsnerische Andreas Hofer, 

organisierte den offenen Aufstand gegen 

den fremden Eroberer. Fikr den Erfolg 

war es noch zu fruh, erst 1814 schlug 

tenter Mettermch die grofie Stunde der 

B^reiung von der Fremdherrschaft. 

Im Sturmiahr 1848 betodhrte sich 

d\e innere Eitsheit K&rntens von neuem. 

So bb’eb es wdhrend des ersten Welt- 

krieges, in dem sich die Gebirgsfronten 

des Landes als tsnbexwinghche Wdile 

erwiesen. 1918 erhob Siidslawien die 

Forderung auf Kdrntner Gebiet. Bald 

der HauptfluB Karntens in das Traubenreich 

der ehemals 6sterreichischen Siidsteiermark iiber. 

Aus dem obstreichen Lavanttal, dem ,,Paradies 

von Karnten**, fuhrt unweit seines Hauptortes 

Wolfsberg eine moderne AutostraBe iiber den 

Sattel der Pack ins Grazer Becken, solcherart 

cine raschere und bequemere Verbindung in 

die Steiermark erbfTnend, als es die iiber 

Friesach und den Ncumarkter Sattel laufende 

Bahniinie ist. An den Siidhangcn steigen die 

Gehbftc hoch empor. Breit liegt inmitten der 

Fruchtbarkeit das Benediktinerstift St. Paul, 

eine wcitbcriihmte Statte des Lemens und Er- 

ziehens. Eisenerz und Kohle bcrgcn sich in 

der Tiefe. Der Wind braust durch ausgedehnte 

Hochwalder und iiber blumcnreiche Matten, 

auf dencn im Schutz von Haselstauden noch 

die aus dem Siiden stammende blaue Meer- 

zwicbel zu hnden ist. 

FURIOSO. Und wicder anders klingt das 

Lied dcr Landschaft siidlich der Wcst-Ost-Linie, 

die das GaiLDrautal durch Kamten zieht, am 

Fu6e der durch die Karnisch-Julischen Alpcn 

und die Karawanken errichtcten Grenzmauer. 

Nach dem Andante der Hohen Tauem und 

dem Allegro der Norischen Alpen, das in die 
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ruckten fremde Truppen in das nach 

vierjdhrigem KampJ xusammenge- 

brochene Land. Aber Kdmten stritt 

fiir die Heimat und ging aus den Ab- 

wehrkdmpfen des Jahres 1919 und aus 

der Volksabstimmung von 1920 un- 

versehrt hervor. Das unbeugsame 

Heimatbetvufitsein seines Volkes hatte 

gesiegt. Nicht anders ist es na'-h dem 

xweiten Weltkrieg geblieben, den das 

Schicksal iiber Osterr^ich hat kommen 

lassen. Der alte Spruch „Kdrnten fret 

und ungeteilt" tvird auch von dteser 

hartgepruften Generation als Ver- 

mdchtnisy das auf dem Lande ruht, den 

Sohnen uettergegehen toerden. 

DAS WESHN DES VOLKES. 

Anthropologisch sind tn Kdrnten 

deutlich ztvei Hauptrassen festxustellen : 

hflUy grofitvuchsige Langkopfe und 

dunkUy grofixuuchsige und langtesich- 

tige Kurzkdpfe. Beide sind ungcfahr 

gteich stark vertreten. Schtvdchcren 

Anteil hat der ostische Eins^hlag tnit 

geringerer Crofie^ bretterem Kopf und 

dunklerer Fdrbuttg. Daztuischen werden 

manchenorts in der charakteristischen 

Lidfalte und der Stellumi des Auges 

sogar vereinzeite mongoltsche .Spuren 

stchtbar. Das Bezeichnende fur Kdrnten 

tfty dafi alle diese Merkmale kemerlei 

nationale Bindung aufweisen. Sie 

finden sich als Folge der durch Jahr- 

hunderie laufenden sidndigen Blur- 

mischung sotvohl bet den deutschsprachi- 

gen als den slowenischen Landesbu^gern. 

Es scheint eben so getvesen xu setUy dafi 

dte breite bduerliche Schicht der kel- 

tischen Urbetvohner allmdhlich durch 

germanische, slatvische und andere 

fremde Elemente durchsetzt wurdsy 

die durch Besiedelungy Krtegs- und 

Handelsfahrten ins Land gelangten. 

Der abgeschlossenc Lebensraum gab 

ihnen mit den gteichen Lebensbedm- 

gungen und der fortschreitenden Ver- 

mischung allmdhlich jenen dsterreuhisch~ 

alpenldndischen Typusy der heute unter 

dem Namen yyKdrntner" begriffen toirdy 

sanfte Weise der Lavanttaler Berge iiberge- 

gangen war, erklingt jetzt das wilde Furioso 

des von Unruhe gepeitschten Kalkgebirges. 

Zwischen Gail und Drau sind die Gailtaler 

Alpen bis 2000 Meter hoch. I hr Siidrand bricht 

in gewaltigen Wanden ab. In den ilacheren 

Nordhang ist der malcrische WciCensee ein- 

gebettct, der einzige Alpensee, der eine Briicke 

aufzuweisen hat. Den Verbindungsweg iiber 

dieses Bergmassiv stellt der Gailbcrg, der die 

Orte Kbtschach und Oberdrauburg aneinander- 

kniipft. Ein zweiter fiihrt iiber den Kreuzberg 

zwischen Hermagor im Gailtal und Greifenburg 

im Drautal. Wo die bciden grofien Flufitaler 

sich vereinigcn, liegt Villach an dem gewaltigen 

Plateauberg des Dobratsch, der wegen seiner 

herrlichen Fernsicht den Namen eines „Karntner 

Rigi“ fiihrt. Die Akrotherme dcs Warmbades 

und die Metallschatze des Bleiberger Erzberges 

sind gute Gabon. Sie entschadigen fiir die 

furchtbaren Verwiistungen, die riesige Berg- 

stiirze an der Siidseite des Dobratsch in grauer 

Vorzcit angerichtet haben. Die eigcnartige 

Szencric ist wohl mit Veranlassung gewesen, 

da6 sich gerade in dieser Landschaft — in dem 

One NOtsch — eine bedeutende Malerkolonie 

angesiedclt hat, mit der so bekannte Namen wie 

Franz Wicgcle, Arnold Clemenschitsch, Kolig 

der Altere, Herbert Boeckl verbunden sind, 

Anton Mahringer und Raimund Kalcher nicht 

zu vergessen. 

Aber erst siidlich des Gailtales und des wciteren 

Laufcs der Drau kommt die Wildheit der Grcnz- 

berge voll zur Geltung. Mauergleich ziehen die 

Wande der Karnisch-Julischen Alpen von Tirol 

bis zur Gailitzschlucht, durch die der Schienen- 

weg nach Italien geht. Im Monte Coglians 

crreichen sic nahezu 3000 Meter. Ein einziger 

fahrbarer Pafi — schon zur ROmerzeit cine Hccr- 

straOe — iiberqucrt sie am PlOcken. Jc nach 

243 



Gestein und H6he enthuUen die in Pyramidcn 

und Steimnauern aufstrebenden Kamme 

sch5nsten Rcichtum an Formen. Dichtc Buchcn- 

dome wcchscln mit Mattcn, die am Gartncr- 

kofel die stattliche violetle Bliite der Wulfenia 

tragen. Der Wolayersee spiegelt ein erhabenes 

Bild wider. Tiefer im Gailtal liegt der schilf- 

umwachscnc Presseggersee. 

Als einheitliche Mauer folgen dann die 

Karawanken. Sie iiberschreiien die Hbhe von 

2000 Meter am weitesten mit dem Hochstuhl. 

I hr Zug ist eine einzige Kette von Zacken, 

Graten, Wandfluchten und furchterregenden 

Abstiirzen bis zum Obir, dessen Wande stellen- 

weise wie eine Riescntreppe aussehen. Herrlich ist der Anblick der Fels- 

massen, wenn sie aufgltihen im Strahl der untergehenden Sonne. Der grofle 

Mittagskogel spiegelt seine Pyramidc im Faakersee, den viele fiir den lieblichsten 

See Kamtens halten. An Gewassem kommt aus diesen Bergen selbst naturgemafi 

nicht viel; der nach dem heilkraftigen Bade Vellach genannte Bach macht eine Aus- 

nahme. Aber dort ist aus alten Eruptivmassen um Eiscnkappel herum eine Urgcbirgs- 

landschaft eingesprengt. So viel Wildheit wird dutch die SchOnhcit des Drautales 

gesdnftigt) das auf eine lange Strecke den Namen >,Rosental'' fiihrt. AUerdings 

hat diese poetische Bezeichnung nichts mit Rosen zu tun, eher noch mit den Felder- 

vicrecken des reifenden Buchweizens, deren rosiger Schimmer das Auge erfrcut, 

wenn man etwa vom SoUer der HoUcnburg auf die alte WafTenschmiede der Biichsen- 

macher zu Ferlach niederblickt. In Wirklichkeit geht sie auf die Herren von Rasen- 

eck-Rosegg zuriick, die am gleichnamigen Ort eine wchrhaftc Burg besaBen. Sonst 

mildern nur Nadelwalder und im Friihling die unzahligen Narzissen auf den Bcrg- 

wiesen die Schroffheit der Natur. Der grofie 

Schilderer der Kamtner Landschaft — Josef Fried¬ 

rich Perkonig — nennt diese Reviere ,,die stillcn 

K0nigreiche“. An Obergangen quercn die Kara¬ 

wanken der Wurzenpafi, der LoiblpaB und der 

iiber den Seeberg mit StraBen, der Tunnel bei 

Rosenbach mit einem Schienenstrang. 

PASSACAGLIA. AUe diese voneinander so 

verschiedenen Gebirgsgruppen haben zusammen- 

gewiikt, um im Herzen Karntens den reizvoUsten 

Typus einer Beckenlandschaft zu schaflfen, die 

alle eigenartigen Motive in einem breiten Reziutiv Millstatu Kreuzgang 
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und das Gejuhl einer naturlichtn 

Gemeinscha/t, ohn€ die spezifischen 

seetischen Merksnale g&nzlich zu vtr- 

voischtn. Seine iiberschtodngliche Be- 

geisterungsfdhigkieii, die heitere Lebem- 

und Gentifi/reudef dcr Trieb ins Grofie 

und Tiefe wird auf das germanische 

Element zuruckgefiihrt. Als Quelle 

der rauhen urtoiichsigen Krcjtt der 

Biederkeit, des derben Humors und der 

Selbstsicherheit sieht man das kelttsche 

an, tedhrend als ostisches Erbe eine 

gewisse verstdndnislose Ableknung des 

Neuen und Ungetvohnlichen, das be- 

riichtigte Gewdhrenlassen der Dinge, 

erscheint. Wie dem auch sei: tatsdch- 

lick sind alle diese Eigensckaften dem 

Kdrntner eigen, okne dafi di» Sprach- 

zugehdrigkeit dabei viel dndern wurde. 

Sie finden in der Seele des Volkes ikren 

Ausgleich. Alle Stiirme munden in die 

Ruke einer kraftvollen Lebens/ukrung. 

Meist siegt das Lickt uber das ab- 

griindige Dunkel der Tiefe. 

VOLKSBRAUCHE. 

Die bunten Brducke des Volkes 

schdpfen aus uralien Quellen. In Mitcel- 

und Unterkdmten liegen sie im ktl- 

tiscken Anteil an der Volkertoanderung 

um die Zeit vor Ckristi Geburt. Heid- 

niscke Bergbegekungen im Frukjakr^ 

die auf Anhdken ekemaHger keltiscker 

Kultstdtten fukrten, fanden in ckrist- 

licker Zeit ikre Umwandlung $n b'ster- 

liche Wallfakrten^ wie im seltsamen 

Vierbergelaufen im Umkreis des Zoll- 

feldes. In Oberkdrnten geken Brducke 

und Sagen auf die Zeit der Germanen- 

zuge zuruck. Vielfack abgetoandelt 

sind die Bitten sem gutes Emtewetter 

und um Frucktbarkeit in den Brducken 

des Feldsegem, der Sottmoendfeuer, in 

Hockzeiu- und Rauhsuscktsitten. Da- 

neben findet sick, atts dem gefahrvollen 

Leben der Bergleute entwickelt, der 

Reiftanz in Hiittenberg, ein Berg- 

knappenfest, das die Sehnsuckt des 

,,unier Tag** arbeitenden Hauers nack 

Lickt verdeutlickt. Das Ks^fenstecken 

Gatltaler' Tracks 

wiederholt. Das Urgebirge sandte gewaltige Eis> 

strbme ins Tal, die den Seen ihr tiefes Bctt 

schufen. Mehr als 200 sind in Kamten zu 

zahlen. Die Fliisse bauten mit Schotter und 

Lehm das Erbe der MoranenstrOme aus der Eis- 

zeif aus. Der Fimwind rifi manchen Pflanzen- 

samen von fern mit sich. So entstand ein Icb- 

hafter Wechsel dicht bewachsener Inselberge 

und Hiigelrcihcn, Wiesen, Ackerbreiten und 

Wasserflachen. 

Als grOfiter Sec und Mittelpunkt des sommer- 

lichen Lebens dehnt sich darin der Wbrthersee, 

ein Warmespeicher von zirka 20 Quadratkilo- 

meter Weite, umgeben von L^ndhausem> Bade- 

hiitten und vie! besuchten Sommerfrischen, 

unter denen die groOen Kurorte Velden und 

POrtschach dominieren. Er ist zugleich ein 

Sportplatz von uniibertrefflicher Giite, Tummeln 

sich Schwimmer und Wasserballer n&her den 

Ufem, streichen Ruderboote seine Buchten 

entlang, so blahen sich weiter drauBen weiBe 

Segel im stetigen Fahrtwind und knattem Motor- 

boote dahin, manches mit dem Bren des Wellen- 

reiters hinter sich, auf dem eine braune Gestalt 

urns Gleichgewicht kampft. Im spaten Winter 

aber trigt die weite Flache eine Eisbahn von 
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giganiischem Ausmafi. Weniger intensiv brennt das Leben 

an den Ufern der anderen grofien und kleinen Seen, dafiir 

ist es idyllischer. Beschaulich traumt der Ossiachersee dahin 

im Schatten der Gerlitzen, das sakularisierte Kloster von 

Ossiach am Ufer. Ernst blickt das weit offene Augc des 

Millstattersees, der nach dem Kurort Millstatt genannt ist, 

dessen Herz Stift und Kirche chrwiirdigen Alters bilden. 

Von den ,,tausend Statuen“, aus denen die Humanisten den 

Namen herleitcn wollten, ist zwar nichts zu schen, auCer man 

wollte sie, ins Moderne iibersetzt, in den gestahlten Figuren 

erblicken, die einen wahren Campanile des Wassersportes, 

den prachtigen Sprungturm des grofien Strandbades, be- 

vblkern. In cine bezaubernd liebliche Landschafe eingebettet 

liegt der Faakersee da. Tief im Siiden des I.andes lachelt der 

kleine Kloppeinersee, der den Ruhm fur sich in Anspruch nimmt, noch um einige 

Grade warmer zu sein, als der Wdrthersee. 

Die angenehme Temperatur dieser Wasserbecken ist ein Verdienst ihrer 

geschiitzten Lage. Wohl dringt die siidliche Sonne fiber die Gebirgsumrahmung, 

aber die rauhen Winde werden dutch jene abgehalten. So liegt hier wahrend eines 

grofien Teiles des Jahres inmitten des stfirmischen Ozeans der Lfifte cine stille Insel 

schfinen Wetters. Schaut man vom Ulrichsberg, dem Klagenfurter Hausberg, 

fiber das Land hin, dann l^t sich erkennen, wie sich alle die yerschiedenartigen 

Elemente der Landschaft zu einer grofien Einheit verbinden: der zcntralc Boden 

der grofien Muschel und die umschliefienden Gebirge, das dutch das ganze Land 

von der Porta Tyroliae bei Oberdrauburg bis nach Unterdrauburg am anderen Ende 

sich hinziehende und alle fliefienden Gewasser sammclnde Tal der Drau und die 

Bander der Verkehrswege, die von fiberall her dem Herzen des Landes zulaufen 

und sich zu cinem festen Netz verknoten. 

RASTPLATZ ZWISCHEN SOD UND NORD. 

So mufi also jeder, der nach Karnten hincin oder 

aus ihm heraus will, einen hohen Pafi oder eine enge 

Schlucht fiberwinden, von woher er auch kommen 

mag. Die Natur erlaubt es nicht anders. 

Deshalb sind die Wege von altersher die gleichen 

geblieben, mag sie die Technik auch noch so ver- 

bessext haben. Und ihre Lange und Mfihsal, ihre 

verbindende Aufgabe zwischen den Raumen um die 

adriatische Bucht dcs Mittclmccrcs und dem des 

Donautales haben auch den Wandel der Menschen 

und die Anlage ihrer Siedlungcn gclenkt. Karnten uiamaier Tracht 
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im Gailtal, too Pfetdezucht getrieben 

wirdf geht roohl auf alte Kampfspiele 

zuriick. Im vollen Galopp ist ein Rtifen 

aufzuspitfitn, der von einem Mddchen 

in die abgestecku Bahn hineingehalten 

wird. Ein dhnlicher Brauch ist das 

Kranzelstechen in Weitensfeld im 

Gurktal. 

Bei solchen festlichen Anldssen — 

Oder beim Kirchweihfest — sind auch 

die alten Volkstrachten zu sehen^ die 

sick in den Tdlern erhalten haben. 

Sense tverden einfache Getoandstucke 

aus Hausleinen und -loden vorgezogen. 

DORF UND HOF. 

Wieder ist es die Vielfdltigkeity die 

Hof wie Dorf etnen besonderen Reiz ver- 

leiht. In Haufenfarm verstreut gebaut, 

Hegen die Antoesen im bunten Gehege 

blumengeschmuckter und hecken- 

geschiitzter einladender Gdrten. Da 

aus HolZi dort aus Stein gebauty tvech’- 

sell das flache mit dem hohen Dachy 

die Quer- mit der Ldngslaube. Die 

holzernen Gangsdulen sind stets ver- 

zierty Turen und Fens ter farbig urn- 

rahmt und blumengeschmuckt. Die 

Kachelofenstube birgt geschnitzte Mabel 

und buntbemalte Truhen. Im abge- 

schiedenen Tal hat sich die Rauchstube 

erhalten, ein urtiunlicher Wohnraum 

mit offener Feuerstelle und handgetrie- 

benem Kupfergeschirr. 

Bildstdeke und Wegkreuze variieren 

in mannigfachster Art und in den Gtf- 

treidekasten kommt kunstlerisch hand- 

toerkliche Freude zum Ausdruck. 

Eir\fach und krdftig i*t die Kost 

der Landbevolkerung. Milch und Mehl- 

speisen stellen die Hauptnahrung dar. 

Unter diesen sind die grofieny am Rand 

eingedrehten yyNudet*^y die mit Topfen 

uftd Wurzkrduterny mit Mohn oder ge- 

ddrrten Bimen gefullt werdeny in Stadt 

und Land besonders beliebt. Ah Fest- 

gebdek kennt man Leindlkrapfen und 

den Reindlingy einen rm't Zimty Ztbeben 

Oder Rosinen gefiillten Kuchen. Grund- 

Gmund 

war und ist immer ein Rastplatz gewesen, auf 

dem jeder neuc Krafte sammelte, nachdem er 

vom Mecrc aufsteigend die Barriere der siid- 

lichcn Alpenziige iiberwunden hatte> ehe er 

sich anschickte, die nbrdliche zu iibersteigen. 

Unverwischbar ist die rOmische StraBenkarte 

eingezeichnet. Da gibt es die Norische Strafie, 

die, von Aquileja ausgehend und nbrdlich 

Osoppo sich teilend, mit einem westlichen Arm 

iiber den Plbckenpafi, mit einem bstlichen uber 

die Wasserscheide von Pontebba greift. Wo sie 

aus dem Hochgebirge tritt, entstand auf dem 

Boden von Loncium das heutige Mauthen, wo 

sie den Gailberg viberquerend ins Drautal 

kommt, baute sich Oberdrauburg auf, von dem 

ein Ast iiber Aguntum-Lienz durch das Puster- 

tal zum Brenner fiihrt, ein anderer iiber Teurnia 

— jetzt St. Peter im Holz —, Spittal an der Drau 

und Gmiind zum Katschberg und nach 
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Spittali Schlofi Porcia 

Salzburg. Der bstliche Arm gelangt von Pon- 

tcbba-Tarvis an die StcUc, die das Handels- 

zentrum Villach entstchen licB, und ent- 

lang des Ossiachersees, beziehungsweise des 

Wbrthersees nach Virunum am Zollfeld, un- 

weit dessen Klagenfurt gegriindet wurde und 

nach St. Veit, in dem die friihen Herzoge des 

Landes ihren Sitz nahmen. Auf ihrem weite- 

ren Weg zum Neumarkter Sattel und nach 

Steiermark entstand das stolze Friesach. Von 

Virunum zog ein Weg nach dem Osten zu. 

An ihm liegen die grbfleren Orte Siidkarntens 

wie Vblkermarkt und Bleiburg. 

Dieses naturgegebene Verkehrssystem steht 

auch heute noch in unverminderter 

Gultigkeit und verbiirgt das Gedcihen 

dcr mit ihm verbundenen Siedlungen. 

Mag sich auch das Schwergewicht im 

l^aufc dcr Entwicklung ura einiges verschieben: immer liegt das Zentrum in 

dem Dreieck Villach—Klagenfurt—St. Veit. Eisenbahn und Auto, ja selbst 

dcr Flugverkehr kbnnen daran nur wenig andern. Auch sie folgen den 

natiirlichen Gegebenheiten und setzen hbchstens dort, wo die alte Zeit 

miihsam einen Saumweg nahm, modeme Kunstbauten oder durchstoOen den 

Berg im Tunnel, wie es die Tauernbahn bei Mallnitz macht und die 

Karawankenbahn bei Rosenbach. Selbst das hoch oben hinziehende Flugzeug 

folgt der alten Pontebbaner Route, um stbrenden B6en auszuweichen. 

DIE STADTE KARNTENS. Es ist mehr die geschichtliche Vergangenheit 

als ein anderes Motiv, aus dem Kamtner Siedlungen 

das Recht zur Fiihrung des Namens „Stadt“ erwuchs._ 

Ihr Umfang ist bescheiden, ihre Wirtschaftskraft sehr 

verschieden. Nirgends liegen sic als cine versteinerte 

Faust auf einem Stuck gewaltsam unterdriickter Natur, 

sondem diese umschlieBt und durchdringt sic und 

schmiegt einen schOnen landschaftlichen Rahmen um 

sie als dem organisch gewachsenen Mittelpunkt eincs 

Bezirkes. So mag es auch geschehen sein, daB lange 

keine von ihnen wirklich das voile Gcwicht eincr 

Hauptstadt erhielt. Vielleicht kommt das auch daher, 

dafl die drei bedeutendsten im zentralen Raum des 

Landes und deshalb allzu nahe aneinander liegen und Kiagenfurt, Undtpurm 
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nahrung ist der ,,St*rz** aus Such- 

wtiztn odzr Mats. PUisch wird in 

normaltn Zeiten atifizr an Pesttagan 

nur gerduchzrt genossen. Speck bei 

Schtotrarbeit als Jattse oder mit Kar-- 

toffelnt Kraut oder sauren Riiben ah 

Mittagessen. Ah Getrdnk gibt es Most 

und Schrtaps, setbstgebrannt aus den 

Priichten des eigenen Besitzes. 

Gexodhrt die Bergnatur dem Kdrntner 

nur ein wenig uppiges Leben — im Ver^ 

hdltnis zum Plachlandbauem ist es 

beinahe drmUch zu nennen —- so bietet 

sie durch ihre Vielfalt dem Gemiit 

reichHch Nahrung. Seelische Eigenart 

und geistige Veranlagung finden im 

prdchtigen Kdrntner Liedy das durch 

Koschat toeit uber die heimatHchen 

Grenzen hinausgedrungen ur, ihren 

sinnenfrohen Ausdruck. In geselliger 

Gemeinscha/t gepftegty drei-y vier- und 

funfstimmig gesungen, ordnen sich 

Prauen- und Mdnnerstimmen dem um 

eine Terz hoheren Vbersdnger u>ohl~ 

khngend unter. Es besteht nicht der 

geringste Untertchiedy ob die Sprache 

des Liedes die deuttche oder im sud- 

lichen Grenzstreifen ttellemoeise die 

Kdrntner slotuenische Mundart ist. 

Manchmal mischen tick sogar beide in 

scherzhafter Wirkung. Im geistHchen 

Bezirhe bestehen zahlreiche Hirten- 

Hedery die eine gemtitvolUy manchmal 

heitere Darstellung der Aufftndung des 

Jesukindes geben, ganz am dem Idnd- 

Uchen Gesichtskreis heraus. Das 

heiligste Lied aber ist und bleibt dem 

Kdrntner das 1817 von J. Ritter von 

Gallenstein geschaffene yyKdmtner 

HeimatUed**y dessen Verse in einem 

ergreifenden Ton tiefster Innigkeit 

liebevoll die Schdnheit des Heimat'- 

landes besingeti. 

ihrcr Entstehung nach aus verschicdcnen Herr- 

schaftsgebieten staminen, denen sie den Mittel- 

punkt abzugeben batten. 

Die altc Herzogsstadt St. Veit an der Gian, 

in der Herr Walther von der Vogelweide zu 

Zeiten wie sein geringerer Aitgenosse, der 

Kfirntner Zachaus von Hinunelberg, sang, 

war vor allem hdfisches 2^ntnim, spStcr in 

Konkurrenz mit dem malerischen Bergstadt- 

chen Althofen Eisenhandelsplatz. Es ist heute 

eine typische Landstadt, Einkaufszentrum fur 

die Bcdiirfnisse der landlichen Umgebung. 

An seine stolze Vergangenheit crinnem nur die 

zahlreichen SchlOsser und Burgruinen auf den 

Hugeln. 

Villach war immer ein erstklassiger Verkehrs- 

mittelpunkt. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts 

bambergisch, erhielt es ffiihzeitig wertvoUe Pri- 

vilegien, die es in Verbindung mit einem hoch- 

entwickelten Handel mit dem reichen Bergbau 

zu einem kulturellen Zentrum von grofier Wohlhabcnheit machten. Es h6rt sich geme 

„dic Stadt des Paracelsus** nennen, dcr mit seinem Vater durch 14 Jahrc dort wohnte. 

Was ihr besonderen Reiz verleiht, ist die prachcvolle Lage angesichts des Gebirges, 

das von alien Seiten in StraBen und Gassen schaut. Ein Scherzwort sagt von ihr, 

daB sie die einzige Stadt der Welt sei, in der man auf die Gemsjagd gehen kdnne. 
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Naturlich ist das 

nicht w6rtlich zu 

nehmen, denn 

die Rcvierc des 

Dobratsch streifen 

nur die Rander 

ihres Einzugs- 

raumes. Als Er- 

holungsort sucht 

sie ihresgleichen, 

da Berge und 

Seen reichste Ab- 

wechslung bieten 

und die Akro- 

therme des Warm- 

bades Heilung von qu^enden Leiden. Ein leiser Hauch italienischen Lebens, dessen 

Grenze nur wenig entfemt ist, gibt ihr eine erregende Note. Die industrielle Ent- 

wicklung ist Wege gegangen, die nicht stbren. 

Stadtisch nach allgemeinen Bcgriffen ist eigentlich nur Klagenfurt, das Ver- 

waltungszentrum Kamtens. Aber auch Klagenfurt ist durchaus ein Stuck Natur, 

von den reizendsten Landschaftsbildern 

umrahmt und dem WOrthersec so nahe, 

dafi man sie als zu ihm gehbrig betrachten 

kann. Der Frcmdenstrom, der alljahrlich 

ihn besucht, kommt auch dem Leben 

der Stadt zugute und verhindert provin- 

zielle Stagnation mit seinen Anforde- 

rungen. Der Name mufi nicht erschrecken. 

Er hat nichts mit ,,Klagen** zu tun, wie die 

Sage vom kindwurm behauptet, sondcrn 

ist einfach aus „Glanfurt“ vcrbalhornt. 

Den Lindwurm kann man nur im Wappen 

und als steineme Brunnenplastik auf dem 

Hauptplatz der Stadt sehen, die in ihren 

alten Adelspalasten ihre standische Her- 

kunfc erkennen l^t. Kaiser Maximilian I. 

schenkte sie den adeligen Landstanden, 

die sich aus dem damaligen kleinen Ort 

eine wohlummauerte Festung gegen 

Tiirken und UngameinflUle, wohl auch Lesachtaler Tracht 

250 



St. Veit a. d. Gian 

gegen unbotmafiige Hintersassen bauten. Wirklichen Aufschwung nahm Klagen> 

furt erst, als mit dem Aufbluhen von Triest die StraBe iiber den Loiblpafi als 

kiirzester Verbindungsweg ausgebaut wnrde. Alte H6fe mit Laubengangen> ver- 

traumte Schenken, in denen der Siidwcin im Glase funkelt, gepflegte Garten auf 

den Umwallungsresten, breite Alleen, wirken anheimelnd. Daneben weisen Ver- 

waltungsgebaude, Museen mit reichen Schatzen aus der Vorzeit, das stolze Landhaus 

mit dem Wappensaal der Kamtner Geschlechter, Mittelschulcn und Theater auf 

den kulturellen Stand hin. Am Markttag aber wandelt sich das Bild in das eines 

Landstadtchcns, das die voUen Gaben der Natur gegen Ware und Industrieprodukte 

austauscht^ die in zahlreichen Fabriken erzeugt werden. So kommt ein gesundes 

Ausgewogensein zwischen Stadt und Land auch hier zustande. 

Und die vielen anderen kleinen Stadte? Es wiirdc ermiiden, sie aufzuzahlen und 

ihrc Meriten zu nennen. Alle sind sie die Zeugen des Fleifies von Biirgem, Gewerbe- 

treibenden und Handwerkem, die mituntcr schon seit Gcnerationen dort wirken. 

Alle stchen sie in engster Verbindung mit der bauerlichen Bevftlkerung. Alle sind 

sie ein Stiick der herrlichen Natur, die in Karnten iiberall zum Veirweilen einladt. 

Manche, wie Friesach, werden fast erdriickt von der Fulle kiinstlerisch hochwertiger 

Denkm^er, d\e ihnen eine stolze Vergangenheit beschert hat und iiberall geben 

Kirchen und Kapellen mit dem kostbaren Schmuck von Plastiken und Gemalden, 

merkwiirdig geformte Karner und kOstliche Lichtsaulen Zeugnis von frommer 
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Dankbarkeit, die durchaus 

nicht den wehrhaften Sinn 

und das Bewufitsein der Frei- 

heit schadigte, wie, besonders 

in den den Einfallen aus dem 

Osten ausgesetzt gewesenen 

steirisch-kkrntnerischen 

Grenzgebieten, die befestigten 

Kirchen und die Reste der 

Fliehburgen beweisen, die sich 

der bauerliche Widerstands- 

wille schuf. 

KUNSTSINNIGES 

VOLK. Auch die bUdende 

Kunst ist weitgehend von 

der Musik der Landschaft 

und der Eigenstandigkeit des Karntner Wesens beeinfiufit. Diese umformende 

Kraft hat sich im Stilwandel der Jahrhunderte wiederholt erwiesen, so dafi selbst 

Werke, die von fremden Kiinstlem auf Karntner Boden geschaffen wurden, dessen 

Zuge tragen. 

Der Herzogsstuhl am ZoUfeld und das Kirchlein von Karnburg, das als die 

alteste erhaltene Kirche Osterreichs angesehen wird, leiten von den Funden aus 

rbmischer Zcit in die romanische Stilperiode iiber. Von ausgewahlten Hbhen- 

platzen grlifien rundbogige, heute noch dienende Landkirchen und machtig ge- 

fiigte Kamer ins Tal hinab. Am Schmuck der romanischen Stiftskirchen liifit 

sich Geschichte ablesen: Wie der provinzial rbmischen Plastik der nordische 

Ungestiim des Kreuzganges — etwa von Millstatt — folgt, wie die groEen 

deutschen Bauhiitten hinlibergreifen ins kamtnerische Land und zu Gurk den 

monumentalen Dombau entstehen lassen. Geheimnisse der Volksseele, Spuk wie 

Symbol, werden in den geschnitzten Turreliefs, in dem vielfach gewblbten Dorn- 

portale lebendig. 

Mit gliubig strengen Chorbauten kiindigt sich die Gotik an, um im 15. Jahrhundert 

zu einer FUllc hochgotischer Kirchen zu crbliihen. Holzplastiken der Muttergoues 

wetteifem mit reich geschnitzten Flugelaltiiren. 

Der Renaissance und dem Barock wurden im profanen Bereich wenig monumen- 

tale Aufgaben gestellt. Hingegen entstehen im geistlichen Raum gewaltige Frilh- 

barockalt&re, spHter gefolgt von zierlich geschnitzten Rokokokanzeln und der Pieta 

Rafael Donners im Gurker Dom. 

Der stattliche Reichtum KUmtens an Architektur und Plastik wird von dem Werke, 

das die Malerei geschaffen hat, an FUlle und Gehalt weit iiberboten. Unendlich 
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ist dcr Reichtum an romanischen Wandgcmalden, die sich durch Grofiartigkcit 

des Wurfes und durch Feinheit der farbigen Nuancen auszeichnen. Als altestes 

Fresko in Osterreich, um 1130 cntstanden, wird das Bild des heiligen Bischofs 

Romanus am Bcrgfricd von Fricsach bezeichnet und nichtviel j linger sind die Apostel 

in der Winterkirchc von Maria Wbrth. Noch immer treten unter abgcschlagencm 

Verputz ncue Farbcnwundcr aus langst vergangencr Zeit ans Tageslicht und kleinstc 

und bcscheidenstc Kirchen werdcn oft liber Nacht beriihmt. Mag da und dort 

schruUig-landliche Derbheit mit am Werkc gewesen sein, so nie ohne Paarung mit 

bestem malerischem Kbnnen. Nach Inhalt und Form gleichermaOen vollcndet, 

sind die pastcUfarbenen Frcsken des Mcisters Heinrich in der Westempore des 

Gurkcr Dorns zu nennen, dencn europaische Geltung zuzusprechen ist. 

Obcr die Weiterentwicklung der karntncrischen Malerei im 13. Jahrhundert 

sagt cin bcrufener Landeskonserv^ator: Wcnn zu Anfang der Romanik jeder Szcne 

nur cine bestimmte Wandstellc zukam, den Farben lediglich symbohscher Wert 

zugebilligt wurde und die Gcsamtgestaltung an strenge ikonographische Gesetze 

gebunden war, die der Darstellung des Menschen geringen Wert beimafi, die Umwclt 

dagcgen unbeachtet liefi oder lediglich durch Symbole andeutcte, so findcn wir bci 

ihrem Ausklang Szenen vor, die an Stelle der starren Gestalten handelnde Menschen 

zeigen. Parallel hiezu lauft die Wandlung dcr Faltensprache zur durchgeistigten 

Linie dcs Zackenstils, der Wandlung ihrer zackigen Gebrochenheit zu einer flieben- 

den, den Kbrper noch immer Icugnenden Weichheit. Weiter lafit sich verfolgen, wie 

die kOrperlose Weichheit uberwunden wird, wie die Linie unter den Gewandern 

dem KOrper nachzuspiiren beginnt und der 

zeichncrische weiche Stil schliefilich in die 

jungc Gotik libcrleitet. 

Dcr Starke malerische Drang Karmens hat 

der Gotik eigene Gcscizc aufgepragt. Wahrend 

sie anderswo nach auBerster Verringerung 

der Mauerflachen und nach ihrem Ersatz 

durch Fenster strebte, behieli sie hierzulande 

cine solidc Mafiigkeit im AuOenbau bci, um 

nur ja keinc Flache fiir die Wandmalerei zu 

verlicren. In klcineren Bauten, wo die Mal- 

flachen fehlen, wird um so haufiger iibermalt. 

Die zahllosen Kirchen des Landes, darunter 

besonders dcr hcrrliche Dom von Gurk, die 

Stiftskirclien in Millstatt und St. Paul, die 

Kirchc von Maria Saal, aber auch viele anderc, 

oft in ganz abgcschiedenen Orten gelcgcn, 

geben die cindringlichstc Illustration zu dicser Mttnitx, Karncr 
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kiinstlerischen Entwicklung. Fiir bestimmte Anlasse noch mehr Platz zu schaffen, 

sind die sogenannten ^Fastentiicher'* da — ausgedehnte Leinwanden nach dcr 

Art der „Armenbibcl“ mit gemalten Darstellungen der Passion —, die in der 

Fastenzeit die Altare iiberspannen. Eines der grbfiten von ihnen besitzt der 

Dom zu Gurk, fromme Stiftung der heilig gesprochenen Grafin Hcnima> die zur 

Patronin des Landes wurde. 

RUNDUNG DES BILDES. Der breite natiirliche Giiriel aus Bergen, dcr seine 

Wasser dem Bccken zusendet und seine Taler dahin Icitet, und das daraus 

erwachscnde einheitliche Verkchrsnetz, das seine Schwerpunktc gleichfalls dort 

findet, machen also Karntcn zu einer cindrucksvollen politischen und wirt- 

schaftlichen Einheit. 

Innerhalb ihrer gibt es keine trenncnden Schranken. Keine der Landschaften 

kann fur sich allcin bestehcn: sie erganzen sich gegenscitig in ihren Bediirfnissen. 

Keine kann von der anderen ohne empfindlichen Schaden abgetrennt und an be- 

nachbarte Winschaftsgebiete angeschlossen werden: ihre Mittelpunkte lagen zu 

weit ab. Sie kOnnen allesamt nur in Verbindung mit dem Becken existieren, dessen 

Stadte das n5tige Riickgrat abgeben; Klagenfurt mit den Behbrden, dem Stock 

der hbheren Schulcn, dem wissenschaftlichen Zentrum dcs Gcschichtsvcreines fiir 

Karnten und den musealen Sammlungen das verwaltungsmaCige und geistige; 

Villach als Bahnknotenpunkt von uberragender Bedeutung das verkehrstcchnische; 

beide zusammen mit St. Veit an der Gian und den iibrigen kleineren Stadten das 

wirtschaftliche. 

So durchdringen sich in diesem einheitlichen Organismus allc Elcmentc, die den 

lebendigen KCrper Kamtens ausmachen: eingchiillt in die ewige Symphonic dcr 

farbenfrohen Landschaft, ihteressant durch die cigenartige Formung und Mischung 

von Kultur und Volkstum, erregend durch den Fernzauber dcr Grenze. 
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WOKJPMiTTE 
STEIERMARK 

Oden Grabcn'Scfiiirfen' Schaciden' 

^ brz and Wald- 

Vcr^ittcrndc Flithhu^' Zcu^haiu RJistk^ammcr 

Oi¥erte Turken^rtnze- 

Eisen im Hamrrurhcrra'I^appen'ftolLe Cevverk^ 

'Ukrtumt'Brunnenlaubt —bur^trLichcs Bekaqen 

futile int fruchtland' Waqcarad' SrSrckt' 

Vo^Lschrtck im Reben^rten- 

3CbUothckssaai der^btt^Miutmryprobstti' 

Licdbcsunqcner Berf^ 

SchattplcMtcr^odUr^ UutreLi^er Herr^ 

Proz^^ion.'PU^eredtar' Onadenorc'- 

Voa den Vdtzrn fter 

Waldfieimat'- 

i 
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(Jrazt Mausoleum Dieses Land, an dessen Nordsaum die Kalkalpen als schimmernde 

Mauern stehen, das zwischen Radlpafi und Wechsel aus dem Urgestein 

der Niederen Tauern und dcs Steirischen Randgebirges die Quellwasscr 

seiner Bache und Fliisse empfangt, dieses steirische Land, das mit breiten Acker- 

talern und sanft auslaufenden Weingarthligeln nach Osten und Siiden verklingt — 

es hat immer wieder seine Lobredner gefunden. 

Die Steiermark hat ihren Namen von den Grafen von Steyr, welchen das Gebict 

im 12. Jahrhundert als Grenzposten im sud6stlichen Winkel des Reiches anvertraut 

wurde. Immer wieder berannt, niedergeschlagen und neu erbaut im wechselnden 

Gang der Jahrhunderte, hat es die wahre Geschichte einer Mark erlebt. So iiegt 

im Namen ein schwerer Klang und der silberne Panther im griinen Feld ist die 

sinnreiche Zierde seines mannhaft-blanken Ehrenschildes. 

In knappen Zeilen gilt es hier, vom Wesen des Landes zu berichten. An welcher 

Grenze soil man beginnen, an welcher Statte verweilen, um an ihr, wie am Teil 

fiirs Ganze, von Land und Leuten zu reden? Es ware naheliegend, von Graz, der 

Hauptstadt der Steiermark, Riickblick und Rundschau in alte und neue Zeit zu ver- 

suchen. Ein Fischerdorf und ein Marktplatz an der Murbriickc unterm Wehrbau 

dcs Schlofibcrges — so war es vor mehr als 900 Jahren. BurgerfleiB, Gliick und Mifi- 

gunst der Jahrhunderte haben seine Geschichte gefiillt, Kaiser haben darin regiert 

und Diener der Kunst und Wissenschaft sind aus aller Welt zusammengekonunen 

— cine Stadt mit einer Viertelmillion Einwohner ist Graz heute, umgrenzt von 

lauten Industriebezirken, aber der alte Dom mit dem Mausoleum, das Zeughaus 
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und das Joanneuxn, sind die geme gehiiteten und lebendig bewahrten Zeugnissc 

einer bcwcgtcn Vcrgangcnheit. 

Nicht minder verdienen die anderen Stadte des Landes betrachtet zu werden> 

das einst so reiche Bruck mit dem weitgcriihmten, Marktbrunnen vor dcm gotischen 

Kommesserhaus, die Eisenstadt Leoben, die Handelsstadt Judenburg und das um 

seinen SchloBberg so herrlich erbaute Murau. 

Wir miissen uns beschranken. Drei Landschaften sollen das Ziel unserer Wandcr- 

fahrt scin. In jeder von ihnen, so verschieden sie sind, ist die ganze Steiermark 

zu erkennen. 

DIE WESTSTEIERMARK. Es gchOrt zum Geheimnis der westlichen Steier¬ 

mark, dafi das buntc, laute Leben unseres Zeitalters, das sich auch hier an einer 

Reihe von Bcrgwerks- und Industriesiedlungen von Stcyercgg bis Piberstcin nicdcr- 

gelassen hat, immer wieder den verhaltencn Grundton urheimatlichen Wesens aus 

walduberrauschten Einsamkeiten empfangt. Ihre siidlichste ist das Bcrgland hinter 

Eibiswald, Uberkrdnt von den weiten H6hen des Koralmzuges; das Freiland zahlt 

zu ihnen und iiber ihm das schon den Wolkcn verschwisterte Kirchlein von Maria- 

Osterwitz, die Winkel hinter Modriach und Pack, weltverloren und die Andenken 

an altvdteriichen Branch und Arbeitsgang reicher bewahrend denn anderswo, die 

GOfinitz mit steilen Ackem iiber rauschendem Miihlwasser am Grunde. Stille 
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Graben reihen sich im freundlich umfangenden Bogen des Stubalpenkammes an. 

Oberall in diesem kargen Bauemland vom Radlpafi bis zum untem Gleinalmspeik 

sind Acker und Wiesen aus der Wildnis weiter Forste mit Feuer und Pflug gerodct, 

iiberall auf diesen Inseln beharrsamen Bauernfleifies trotzen die gebraunten, ge- 

zimmerten Hbfe unterm sUbcrgrauen Schieferschindeldach den Stiirmen, die aus 

den Wetterwinkeln der Almen kommen, und in uraltcn Rauchstuben am Feuer des 

offenen Herdes warmt sich die Sage die Grofimunerhande. 

Der Rauheit des Gebirges mehr entriickt, entfaltet sich als heiteres Gewinde vor 

dem dunklen Kranz des Waldbauemlandes die Welt der Weinberge. Von den 

Kammen sonnseitig nieder sind die Riede in den Htigel gemessen mit den strengen 

Zeilen der Rebstbcke an den stiitzenden Weingartstecken. Das ist das Bild^ das 

bescheiden schon am Gasselberg beginnt, wo neben manchem anspruchslosen 

Getrank unter der rechten Pflege ein richtiger rescher Schilcher gedeiht. Weit und 

in Fiille abcr breitet das Bild sich aus im steirischen Schilchertal zwischcn Ligist 

und Eibiswald. Von altersher geriihmt sind darin die Kulturen an der Hochstrafien 

und am frei und machtig ansteigenden Bergriicken von Greisdorf; der Engelwein- 

garten iiber Stainz ist mit heiterem Grufi zu nennen, der Glungariberg und all die 

sorgsam gepdegten Garten der Wildbacher Traube. 

Zu Fiifien dieses doppelten Kranzes der Wald- und der Weinberge breitet sich 

fruchtbarer Boden, auf dem tiirkischer Weizen unter eincr kraftigeren Sonne segens- 

voll gedeiht. Bei allem Segen freilich, der im Grunde liegt und den ein leuchtender 

Himmel dariiber schenkt, halten Unwetter, Schicksal und bdse Zeit den Mcnschen- 

schlag in der Zucht einer 

bedachtsamen, mitunter ver- 

zichtenden Lebensbetrachtung. 

Der Freund der Heimat, der 

mit liebendem Auge durch die 

Landstriche wandert, die wir 

die Weststeiermark heifien, 

wird es bald gewahr, daB unter 

dem Larm und Gedrange der 

kurz bemessenen Gegenwart 

dcr Schatz einer reichen 

Geschichte verborgen ruht. 

Rdmische Inschriftsteine und 

Grabmaler italischer Beamter* 

und einheimischcr Noriker, 

die der Pflug der Bauern in den 

Ackem entdeckte, schmiicken 

heute die AuBenseite mancher Lsobtrur Frautn 
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Graz, Landhaus Arbeit. Spatcr, doch nicht 

minder bedeutsam fiir Wandel und Handel, als die Eppcnstcincr ihren Besitz 

den Benediktinern von St. Lamprecht schenkten, wuchs das hcutc wicder so 

stille Fiber zu einem weitgebietenden Kulturmittelpunkt heran. Hire Propstei, 

die Pfarre Fiber, war im Mittelalier eine bcgehrtc Pfriinde, die cinmal sogar 

ein Bischof innchatte. Dem Vogt von Fiber aber zinstcn die Huben vom Kain- 

Gebaude. An den Turmcn 

und Kirchen, zumal von Moos- 

kirchen, Stallhofen, Fiber und 

Kdflach, sind sie bewahrt als 

unverlierbarer Grufi femcr 

Jahrhunderte, in denen die 

weltweite Macht des Rdmer- 

reiches seine Ordqung und 

Kultur unserer Heimat ange- 

deihen liefi. 

Als langst Rasen und Wild- 

nis iiber die rdmisch-norische 

Kultur gewachsen waren und 

liber Salzburg her neues 

Leben, Christentum und Ge- 

sittung ins Land kam, war die 

Burg von Deutschlandsberg 

Ausgang salzburgischer Planung 

achtal bis zu den letzten Almbauernhftfcn. Ein 

Kranz wehrhafter Burgen hiitetc die StraBen 

und Strafilein nach Obersteier hiniibcr, Haun- 

stein, Klingenstein, die Primaresburg, uber 

deren Trlimmer der Wald des Franziskaner- 

kogels bei Lankowitz gewachsen ist, Lconrod 

im Gttfinitzgraben, im Volksmund heute Holler- 

rockschlofi genannt, Kreins, dessen Burgfried 

noch immer steil liber den SchloBberg hinaus- 

ragt — und die stolzeste von alien: Ober-Voics- 

berg, zu deren Fliflen sich die Burger schon 

seit Herzog Friedrich dem SchOnen (1367) der 

Freihciten einer landesfurstlichcn Stadt cr- 

freuten. Lange Jahrhunderte hindurch war das 

Lcbcn ein behabiger Austausch von Blirgcrfleifi 

Graz, Uhrturm und Baucmfron, in den die Weinfuhrleute aus 
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Ungarn und dem Unterland den GruB dcr 

Feme brachten und dann und wann auch hohc 

Herrcn, die auf der Fahrt Einkchr hiclten, den 

erregenden Zauber der groflen Welt vermittelten. 

Die Gewitter der Geschichte sclbst blitzten in 

die waldverborgcne Einschicht, als die Tiirken 

sogar den einsamen Pfarrhof auf der Pack be- 

drangten oder spater die Franzosen iiber Eibis- 

wald und Preding kamen. Nach bcscheidenen 

und bald versiegten Erzvorkommen lockte der 

Holzreichtum die Eisenherren in die Gegcnd, 

die Bache trieben die Rader an den Sensen- 

hammern und vom stattlichsten unter ihnen, 

dem Tunnerhammer, steht heute noch das 

Hcrrenhaus mitten im Rauch und Larm des 

Kohlenrevieres. Seit in den Fiinfzigenahren des 

vergangenen Jahrhunderts Erzherzog Johann mit 

eigener Hand den Plan fiir den Bau der Eisen- 

bahn von Graz nach K6flach entworfen und 

ihn gegen alle Starrkcipfigkcit durchgetrotzt 

hatte, erschlofi sich auch die Weststeiermark 

immer mehr dem drangenden Leben der neuen 

Zcit. 

DIE OSTSTEIERMARK. Vier Strafien 

schliefien von der Landeshauptstadt aus die 

Fruchtkammer des Landes auf, die Oststeier- 

mark, um welche sich die Mur vom Brucker 

Knie bis zu ihrem Austria bei Radkersburg 

in slid-, dann ostwarts gewendetem Bogen als 

Icbendiger Riegel legt. 

Die erste StraCe zieht ihre weiCe Spur an 

Maria Trost vorbei und im Anblick des mach- 

tigen SchOckel hiigelan, hiigelab nach Weiz, 

gabelt Seitcnwege ab ins nbrdliche Bergland und 

strebt selbst in beharrlichem Zug nach Norden, 

hinein ins Herz der Waldheimat Peter Roseggcrs. 

Die zwcite, geruhmt und von alien Zeiten her 

mit eigenem Namen bedacht, ist die Ries. In 

stcilem Anstieg hcbt sich ihre Asphaltdecke zur 

HOhenstraBe mit weitreichender Rundsicht von 
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den Wirtahausbanken der Fuhrleutezeit. Von 

Wald und Wiesen gesdumt, senkt sic sich 

freundlich ins Raabtal hinab. Von Gleisdorf, 

wo sie cinen Seitenast uber Feldbach und 

Fehring nach Ungarn schickt, einen anderen 

ins weitverzweigtc Hinterland von Hartberg> 

strebt ihr Haupt- und Minelstamm als 

Ungamstrafie iiber Fiirstenfeld ins Burgen- 

land. 

Die H(ihen der oststeirischen Hiigel 

suchend> geht die dritte Strafie iiber 

St. Marein am Pickclbach ins Raabtal hinab 

und iiber den Hiihnerberg reicht die vierte 

StraBe als letzter Strang des verzweigten 

Wegcnetzes, das dem stillen Bauernleben 

im Grabenland zwischen Raab und Mur zu 

Diensten ist. 

AUc die Wege sind mannigfach und 

wechselvoll zwischcn Hiigeln und T^ern, 

Waldbergen und Wcinrieden, durch frucht- 

bares BauernJand vcrbunden. Jc weitcr nach 

Osten sie fuhren, umso breitcr wcrden die 

Taler, umso weiigespannicr die Hugeiketten, die im Wcitblick die nahe ungarischc 

Ebene ahnen lassen. Im gleichen Mal3e aber wie die Landschaft aus der Hut der 

Gebirge heraustritt, treten die Wohnungen der Menschen zucinander, die Einzel- 

h5fe versammeln sich immer mehr zu Weilern und Dorfern und Markten. Die 

Bauemhdfe, die im Mittelland locker gebaut Wohnhaus, Stall und Nebenbauien, 

wie das Gelande es will, nebeneinander versammeln, riicken ihre Teile immer naher 

zusammen, bis sie dann jenseits des Bogens der Raab, geschlossen gefiigt, als Vier- 

seiter Mensch und Vieh und Ackerfrucht in einer Heimstatt umschliefien. 

Die bewegte Geschichte des Landes ist an vielen Spuren deuthch erkennbar. 

In abgelegenen Waldwinkeln sind Grabsteine zutage gckommen, die in rttmischer 

Inschrift der cinheimischen Kelten gedenken. Landauf fiihrt die Sirafie immer 

wieder vorbei an gruniiberwachsenen Grabhiigeln, die das Volk in scheuer Ver- 

wunderung als Heidengraber benennt. In manch einem lafit die Sage einen groBen 

FUrsten, wenn nicht gar Anila den HunnenkOnig sdbst, begraben sein. Die Awaren 

sind denn auch spater iiber das Land gestiirmt, die verlassenen Heimsitze der R6mer- 

zeit und ihre Kultur vemichtend und vor ihrer Peitsche ihr Dicnstvolk, die Slawen, 

hertreibend. Nach dem Jahre 800, als Karl der Grofie die Tyrannis dcr Awaren 

gebrochen hatte, kamen salzburgische MOnche, die Lehre Christi zu verkiinden. 
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und mit ihnen bayrische Bauem. Doch bald brach der Sturm der Magyaren in das 

Friedenswerk, das die neuen Siedler eintrachtig mit den Einheimischen begonnen 

batten. Aber nach der Schlacht am Lechfeld ward es wieder aufgenommen. Plan- 

voli und mit der Kraft des jungen Abendlandes entfalteten sich BauemfleiB und 

Gesittung zu jener unaufdringlich schbnen und schlichten Kultur, die alien Heim- 

suchungen der spateren Jahrhunderte zum Trotz sich lebendig weitergewandelt 

hat bis zvim heutigen Tag. Damals sammelten sich an Bachlaufen und in Hiigel- 

mulden die Dbrfer. Oberragt und beschirmt waren sie von den Burgen der mark- 

graflichen Ritter, unter welchen die Riegersburg iiberm Steilhang des Felsberges 

den stolzesten Anblick gewahrt. Dem Schutze gegen die Gefahren, die immer 

wieder aus dem Osten drohten, dienten die Grenzstadte Friedberg, Hartberg, 

Fiirstenfeld und Radkersburg. Die Biirgerschaft, die in ihnen und in den Markten 

standesbewufit, aber landlicher Sitte durchaus verbunden, ihr Leben fuhrte, brachte 

Wandel und Handel bewegend iiber das Bauemland. 

Die Raab, der Hauptflufi der Oststeiermark, str6mt breit, trage und dunkel aus 

dem Lande, wo die Dttrfer in gesegneten Ackergefilden versinken und die Stbrche 

schon auf Dachfirsten und Rauchfangen nisten. Wo sie Passail durcheilt, ist sie 

noch ein junger Bergbach. Aus diesem weltentlegenen, doch wohlgefalligen Markt 

hat einst Peter Engelbrecht den Weg bis an den kaiser lichen Hof gefunden, um 

Maximilian, den spater ersten Kaiser dieses Namens, lateinische Grammatik 

zu lehren. Weiterhin, unter der alten stubenbergischen Burg Stubegg, licgt 

Arzberg, wo voreinst, wie es der Name bezeugt, silberhaltiges Bleierz gef5rdert 

wurde. 

Dann drangcn der Goller und die G<Jsser Wand den Flufi zur Raabklamm zu- 

sammen, einer Schlucht voU rauschenden Lebens, durch Trcppcn, Stcge und 

Bruch a. d. Afwr, Kommcsstrhaus 
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Briickcn, die an die 

Steinwand geh&ngt 

und lustig iiber 

schaumende Wasser 

gehoben sind, weg- 

bar gemacht. 

Am anderen Ende 

der Klamm erhebt 

sich Burg Gutenberg, 

von den Stuben- 

bergem, die sie seit 

dem 13. jahrhundert 

besitzen, zu eincm 

eindrucksvollen und 

Erxberg kunstreichen Bauwerk 

gestaltet. 

St. Ruprecht an der Raab dankt seinen Namen dem Erzstift Salzburg, das hier 

seit 860 Giiter besafi. Einst eine weitgebietende Pfarre und Mittelpunkt eines 

grofien Landgerichtes, heute ein stattlicher Markt, dessen mildc nahrhafte Sommer 

schon langst Fremde als treue Feriengaste angezogen haben. 

Hier miindet der Weizbach ein, an dessen Mittellauf die Stadt Weiz immer weiter 

ins Bauemiand ausgreift, heute ein Ort voll lauten industriellen Lebens, aber auch 

in alten Zeiten schon vom Pochen der Hammerwerke aus der Behabigkeit seiner 

Ackerbiirger gewecki. Sein Wahrzeichen ist die schon 1188 bczeugte Taborkirche 

mit Spuren romanischer Baukunst; iiber den Ort hinausgebaut und mit einem Blick 

in alle Weiten leuchtet in barocker Freude doppelturmig die Kirchc am Weizberg. 

Dem Heiligtum der „Himmelsbcrgcrin‘*, wie die Wallfahrcr das Gnadenbild 

benennen, haben Veit Kbniger, der Bildhaucr des steirischen Barocks, und der Maler 

Riner von MOlk ihre Kunst zugewendet. Aus dem Schlofi Radmannsdorf, in welchem 

heute der Bezirkshauptmann sitzt, wurde der beriihmte Rcnaissancesaal fiir das 

Grazer Joanneum geholt. 

Auf keltischem Kulturboden Uegt Gleisdorf, einst ein alter Handelsplatz; manch 

wohlerhaltenes gutes Biirgerhaus zeugt vom Wohlstand friiherer Zeiten. 

Vor Feldbach, dem alten landesfurstlichen Markt, der 1884 zur Stadt erhoben 

wurde und als Sitz verschiedener BehOrden der Mittelpunkt fur ein weites Umland 

geworden ist, zweigt nordwarts der Weg ab, der an Schlofi Kornberg mit seinen 

vielen Tiirmen vorbei zur Riegersburg fiihxt. Dcr kleine gewichtige Markt gleichen 

Namens ist in den Abhang des Basaltkegels geschmiegt, iiber dessen steiler HOhe 

eine der beriihmtesten Burgen des Landes thront. Durch sieben Tore wendet sich 

der Weg bis in den inneren Schlofihof, dessen tiefer Brunnen von einer kunstvoU ge- 
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AM ERZBERG 

Die ekeme Mark wird die Steiermark 

genannt und denkt man an das Zeugkaus 

in Grazt diese einzigartige Rustkammer 

der wekrkaften Grenzer^ so stimmi der 

Zuname wokU den Ckronisten und 

Dickter dem Lande gerne verleiken. 

Aber er gilt zuerst dock dem Berg, der 

das Herz und die Mitte des Landes ist, 

dem Erzberg. Von den Zeiten der 

Rdmer herauf hat sick an seinen Hdngen 

die Knappenarbeit aus muhseligen 

Frithformen zur modernen Betriebs- 

tveise getaandelt, tvahrend die kohen 

Berge rundum und die alien Hauser 

unter der Burg der Ostoaldikirche den 

tvarmen Glanz der Heimat unverloren 

in den Alltag verschenken. Den Segen 

des Berges kaben die Radvterke in 

Vordernberg und die Eisenhdmmer in 

tvaldreichen Grdben zu nutzbarem 

Gerdt gesckmiedet, bis sie mtt Hilfe 

der neuerschlossenen Braunkohlen- 

gruben sick um die Mitte des 19. Jahr~ 

hunderts zu den grafien Vnterneh- 

mungen verbanden, die in den Scklussel- 

industrien zu Donawitz und Kapfen~ 

berg die Geltung des Landes in der neuen 

Zeit und in der weiten Welt betoirken. 

Schon wegen des Erzberges allein 

Ilf die Steiermark ein reicket Land. 

Nack der Sage war er vor Zeiten ein 

Berg wie jeder andere. Da fing man 

etnes Tages im Leopoldsteinersee einen 

Wassermann. Fur seine Freikeit bot 

er Berg segen als Ldsegeld an : Gold anf 

ein Jahr, Sitber auf zekn Jahre oder 

Eisen immerdar. Die Betoohner des 

Landes wahlten Eisen immerdar. 

In einer Riesentreppe von 800 m ragt 

der rostbraune Erzfeisen assf, an dessen 

Fufi der von Sckicktturmen und einer 

alien Wekrkirche gekrbnte Marks Eisen~ 

erz liegt. Hier sckldgt das Herz der 

ehernen Mark in seiner Eisemvurzen. 

Tausende von Knappen beUben die 

Etagen. Viele unter iknen arbeiten am 

Berg, wie es schon ihre Grofivdter getan 

kaben. An Festtagen tragen sie, wie es 

schmiedcten Gittcr- 

haube uberhOht ist. 

Wohl stammt die 

Rutgerespurc aus 

dem 12. Jahrhun- 

dert, ihre heutige 

Gestalt aber und der 

eigenwillige Prunk 

der Innenraume 

ist meistenteils der 

„Gallerin“, einer ge- 

borenen Freiin von 

Wechsler, zu dan> 

ken, deren bewegtes 

Leben vom An- 

denken der Nachwelt bis heute festgehalten wird. 

Die Raab, deren stilles starkes Gewiisser 

schon l^gst zu einer Zeile der grofien Miihlen 

des Fruchtlandes geworden ist, tragt ihren 

Namen weiter durchs Ungarland. Bauemfleifi, 

Rcichtum und Miihsal saumen ihre Ufer. 

Auf den Westhangen des Wechsels eni- 

springend und ihre Ursprungswasser in der 

groBartigen Gebirgslandschaft des Stuhlecks 

und dcr Prctulalpe sammelnd, bricht die 

Feistritz zu ihrem romantischen Lauf durch das 

Land auf. Lange im engen Tal gefangen, an 

Rettenegg und Ratten vorbei, wo der Braun- 

kohlenbergbau fremde Lcute und Art in das 

alte Waldbaucrndorf gebracht hat, geleitct sic 

StraBe und Bahn fiir die Siedlungen, die ver- 

streut auf den Hohen nisten oder zu stattlichen 

Orten vereinigt sind. 

Auch Birkfeld, der altc landcsfiirstliche 

Markt, liegt eine gute Stufe iiber dem jungen 

FluB. 

Anger wicder better sich im Tal, umfangen 

von Obsthaincn und aus der Vertraumthcit alt- 

biirgcrlichen Bchagens erst durch die Feder- 

weiBmiihlc und die FOrderwagen der Talk- 
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steinbriiche am Rabenwald heraus- 

geweckt. Durch die Klamm zwtschen 

Rabenwald und dem wegen seiner 

Fernsicht iiber das Mittclland gelobten 

Kulm gewinnt die Feistritz neue 

Richtiing nach Osten und spater nach 

Siiden. Noch ehe sie austritt ins 

ofTene Tal, steht iiber ihr in griinem 

Wald der letzte Mauerrest der alien 

Feste Siubenberg, des Stammschlosscs 

eines uralten steirischen Herrenge- 

schlechtes. Wieder fliichtet die 

Feistritz in dunkle Waldschlucht: in 

die Herbersteinklamm, an deren Ende 

sich steil und stolz die gleichnamige 

Burg erhcbt. An diesem Bauwerk 

haben alle Jahrhunderte gebaut, die 

romanische wie die gotische Zeit, 

die Renaissance und das Barock. 

Bauernhauser, die unterm Strohdach sich vielseitig zusammenschliefien, sammcln 

bicii zu den DOrfern am Rande des weiten Tales, Obstgarten ziehen sich am Saum 

der niederen Waldhiigel hin und bciderscits des breiicn Flusses liegen die Gewanne 

Iruchtgesegneten Ackerbodens. Eine Pappelallee weist die Strafie in das verborgene, 

zu einer rcizvollen Einlicit erwachsene Schlofi Feistritz. 

Aus der weiten, einsi dem Landesfiirsten gehbrigen Ebene, erhebt sich 

Fiirstenfeld, von Biirgerfleifi erbaut, aber von den Hcimsuchungen cincr 

Grenzstadt gezeichnet bis zum heutigen Tag. Die Malteserritter, die seit 

1232 an der Pfarrkirche ihre Kommende besitzen, sind die immer noch lebcn- 

digen Zeugen ungebrochener Tradition. Eine Tabakfabrik, die um das altc 

Furstenschlofi ihre weitlauhgen Arbeitsstatten errichtet hat, fuhrt mit ihrer 

zahlreichen Arbciterschaft rasch zu den Problcmen der Gegenwart zurtick. 

Den Zwickel des Landes, der zwischen 

der Feistritz und der burgenlandischen 

Grenze verbleibt, gliedern im gleichen Laufe 

die Safen und die Lafnitz. Die Hiigelzilge, 

welche die Taler trennen, wachsen aus den 

Weinrieden und Waldkuppen immer hdher 

hinein, bis sie im Rabenwald und im Massen- 

berg die stattlichen Waldberge reichlich 

iiberragen. Gegen Norden schirmt sie das Rieg^rtburg 

270 



seit JahrhundtTttn Brauch ist^ die 

ernste maximilianische Bcrgmanmtracht. 

An die Stelle des alien StulUnbauet 

ist freilich der Tagbau getreten und der 

elektrische Riesenkran hat den Sackzug 

ersetxt. 

Nach Vordernbergy jenseits des Erz- 

herges gelegen, fuhrten einst drei 

Strafien : die braune brachte Erz, die 

schwarze — Kohle und die tueifie — 

Mehl. Bis in die Zeit Kaiser Josefs II, 

haste die reiche Berg- und Verlagsstadt 

das Handelsprivileg fur das gesamte 

erschmolzene Eisen inne — seit aber 

Donatvitz die Seegrabener Kohle be- 

kanty ist es in den Vordernberger Hoch- 

6fen dunkel getvorden. 

Zum andem heifit das Land die griine 

Mark und toet so sagty der meint die 

WdldeTy die tuie wogende Mantel iiber 

die auslaufenden Alpen geheny die 

namenlosen Waldberge des Oberlandes 

ebenso wie die grunen Schacheny die 

als Brunnen der Kuhle ztvischen den 

Weingdrten des ^Jnterlandes ddmmern. 

Er meint toohl auch das Volky das in 

den Wdldem tvohnty den Alpler ur- 

sprunglichen und krdftigen Schlagest 

tttie ihn Erzherzog Johann kannte und 

liebte ; jener volksnahe Fisrst, der dieses 

Land aus xuirtschaftlicher und geistiger 

Zerruttung herausgehoben und wahr- 

haftig in einen freundlichen Garten vcr- 

tvandelt, der in ihm Werke begrundet 

und geforderi haty die bis heute tvirkeny 

und der, wie um seine Liebe zur Steier- 

mark mit dem hdchsten menschlichen 

Zeugnis zu bestdtigen, ein Kind des 

Landes zum Weibe gewonnen hat! Die 

Menschen und der Wald und ihr ge- 

heimnisvolles Einssein: die Wald- 

heimat. 

IN DER HAUPTSTADT. 

Am schdnsten isty uber die Ries nach 

Graz einznfahren. In immer enger 

tverdenden Kurven neigr sich die Strafie 

herab, noch eine steile Senkung und man 

steht vor dem in funf Terrassen auf- 

Waldgebirge des Jogellandes ab^ das mit seincn 

Auslaufem den Weg der jungen Lafoitz auch 

nach Osten hin umschliefit. 

Vor dem Gebirge zwischen den dichten Zeilen 

der alten, oft im bdsen Wandel der Grenzer- 

geschichte neuerbauten DOrfer, stehen Landedel- 

sitze^ einstens zur Wchr und Flucht dcs Volkes 

erbaut« heute als Vorbilder zeitgemafier Wirt- 

schaftsweise imd Statten verantwortungsvoUer 

Volksbildung ihre Erbpflicht erfiillend. Schlofi 

Neudau, die alte Wasserburg, sei fur alle ge- 

nannt. 

An den Rand dcr Berge geriickt, am Fu6 

des Ringkogels, iiber den die R6mer schon eine 

Saumerstrafte bauten, liegt in uraiter Kulturland- 

schaft die Stadt Hart berg, als Sitz von Amtem 

und BehOrden heute der Vorort der ganzen 

nOrdlichen Oststeiermark. Von manchem kunst- 

voUen Bau geziert, iiberragt sie der barocke, 

formenfreudige Turmhelm der Stadtpfarrkirche. 

Auch POllau, der Markt zwischen Rabenwald 

und Massenberg, gewinnt seinen Ruhm aus der 

alien Stiftskirche> einem Kunstwcrk von groBen 

Mafien und erlesener Ausgestaltung, das im 

Innem als bedeutendsten Schmuck die Gemalde 

dcs Meistcrs der POllauer Fresken, Matthias von 

GOrz, zeigt. 

Ganz in der Einschicht steht das groBe, alte 

Kloster dcr Chorherren zu Vorau. Im 12. Jahr- 

hundcrt begrundet, in Feuersnot versunken und 

wiedcr crrichtct, von Kriegsstiirmen heimgesucht 

und darum wie cine Burg bewehrt, vom natur- 

Uchen Verfall angeriihrt, aber von Stilzeit zu 

Stilzeit immer wiedcr mit neuer Pracht ausge- 

stattet, ist es die Heimstane mOnchischer Zucht 

und Gelehrsamkeit und der Ausgang der Seel- 

sorge und Bildungsarbeit bis in die letzten 

HOhcn und Grfibcn dcs bergigen Waldlandes 

geblieben. Zwei deutsche Tiirme gesellen sich 

zur Fassade der Stiftskirche, an deren lichte 
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Halle die Meister des fnihen 18. Jahrhunderts in Bild- 

werken, Farben und Stukkaturen den ganzen Jubel 

der Barockzeit verschwcndet haben. Die Sakristei ist 

durch J. C. Hackhofers Jiingstes Gericht und Abend- 

mahl, die Bibliothck durch die Schatzkammer alter 

Handschriften beriihnit. 

Es bleibt noch ein Wort zu sagen iiber das Hiigel- 

land zwischen Raab und Mur, das Land der siebcn 

Taler, die durch Waldhbhen voneinander getrennt, ihre 

dunklen Bache an stillen BauerndOrfern und hinter 

Erlenwaldem versteckten Miihlcn vorbei in glcicher 

Richtung der Mur zufiihren, die wie ein Riegel in 

ihrcm leizten nach Osten gewendeten Lauf die Steiermark begrenzt. In den 

Waldem steht oft schon die Edelkastanie, in ihrem Schatten liegt mitunter 

ein Tumulus als Zeugnis uralter Besiedlung des Bodens, der Sommer siedet 

die Luft mit siidlicher Kraft, der Herbst schenkt seinen hellsten Himmel und 

seine seligste Weitsicht von den Wegen, die durch Weingarten und Schachen 

zu den weiBen Kapellen fiihren. Vulkanischen Ursprungs sind die Gleichen- 

berge und der Stradner Kogel, deren Quellen mit weitgeriihmter Heilkraft ge- 

segnet sind. Bad Gleichcnbcrg bietet den zahlreichen Gastcn neben seinen neu- 

zeitlichen Einrichtungen immer noch die erholsame Idylle waldverborgener Ein- 

samkeit. 

Die Weinrebe, die in dcr Oststeiermark mit wechselndem Gliick bis nahe an 

Hartberg heran gezogen wird, empfangt gegen Siiden hin immer hoheren Adel, 

bis sie im Kldcher Gebirgc und um Halbenrain die vollendete Reifc den hellen 

Kellerstdckeln anvertraut. 

Mureck ist eine Stadt alter steirischcr Biirgerkultur, aber ihre Krttnung, die Burg 

Obermureck, liegt jenseits der Mur im heute fremden Land ebcnso wie Oberradkcrs- 

btirg, das herzogliche SchloB, das seit 1918 getrennt ist von der sudOstlichsten Stadt 

des Landes, dem allzeit getreuen Radkersburg. Kein Schicksal einer Grenzstadt 

ist ihm erspart geblieben. Die Grabmaler an der gotischen Stadtpfarrkirche bezeugen, 

wes Blutes das Volk hier ist, und die ehrwiirdigen Zeugnisse steirischen Biirger- 

lebens aus alten 2^iren, die im Rathausturm unter den ernsten Fresken Fritz 

Silberbauers bewahrt werden, mahnen die femen Enkel noch zu Treuc und 

Wachsamkeit. 

DAS STEIRISCHE ENNSTAL. Wo das Engtal der Palten den Eisenbahnzug 

in die freie Weite des Ennstales entl^t, empfangt ihn ein lautes Gewirre von Weichen, 

Signalen und Gleisen: der groBe Bahnhof von Selzthal. Die Kursbiicher nennen 

ihn als Umsteigplatz auf wichtiger Krcuzung nordsiidlichcr und westt3stlicher Routen, 

ihn kennt man im Land und drauBen besser als manch anderen Namen, dcr friiher 
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geglUderttn Geldnde der Stadt. Der 

Scklofiberg mit stinem bthdbigen Uhr- 

turm griifig ah enter. 

Bin sudlich blauer Himmel ist herrlich 

gestimmt zu den grauen Steinen am 

Hauptplatz. Vor dem Rathaus dehnt 

sick in farbiger Buntheit der Blumen- 

und Gemiisemarkt. Spdte Gotik, lom- 

bardische Renaissance und welsches 

Frukbarock bestimmen Bild und Cha~ 

rakter der Altstadt. Die vielgenanntc 

Doppelwendeltreppe legt Zeugnis von 

dem zur Obersteigerung der Formen 

neigenden Geschmack im 75. Jahr- 

hundert ab. Bin halbes Jahrhundert 

spdter entstand ah Renaissancebuu 

rei/ster Schdnkeit das Landhaus. 

Hinter der strengen, von touchttgen 

Gesimshorizontalen beherrschten Aujien- 

gliederung uberrascht die sudliche Auf~ 

gescMossenheit des dreigeschossigen Ar- 

kadenhofes. Bin sick harmonisch ein- 

fugender Treppenanfgang fuhrt zum 

Festsaal. Dte eheme Brunnenlaube tm 

Hofe ist ein Werk hetmischer Rot- 

giefierei. Das benachbarte Landes zeug- 

hauSf um 1640 entstanden, beherbergt 

die grofite historische Riistungssamm- 

lung Europas. 

Die Zeit des Fruhbarocks tvieder hat 

ah Hauptxoerk das Mausoleum Kaiser 

Ferdinands II. hervorgebracht, es soil 

an den Sieg der Gegenre/ormatton er- 

innern. Dem 16. und 17. Jahrhundert 

entstammen zahlreiche Arkadenhofey 

wdkrend im 18. Jahrhundert Burger- 

hdttser und wohuliche Palais stch in den 

Vordergrund schieben. 

SODSTEIRISCHES REBEN- 

LuiND. 

Von den Bergspitztn leuchten tveifie 

kleine Kirchen t helle Sommerhduschen 

ducken sick in Weiler und Maine. Die 

sekattigen Bergleknen sind mit Wald 

bestanden, alle Siidhdnge mit sonnigen 

Weinbergen bedeckt. Der Wein wird 

hdufig auf Baumfragmenten gexogen, 

meist atsf oberen Teilen von Fdhren- 

Pdllau 

eicimal fur das Ennstal Ruhm und Ober- 

lieferung zusammenfafite. Vor hundert Jahren 

noch war das Selzthal nicht mchr als ein Gegend- 

name, die Bczeichnung eines Waldgrabens, in 

dem die Kohlenmeiler fiir die stiftisch-admon- 

tischen Eisenhammer rauchten und der Spat- 

eisenstein zu bescheidenem Schurfe lud; die 

wenigen Hauser ergaben fiir sich kein Dorf, 

sondern zahlten zur Steuergemeinde Versbiihel 

im Bezirk Rottenmann. Abcr als die Schienen- 

strange dort zusammenliefen und sich iiber- 

kreuzten, sammelte das Lebcn laut und drangend 

die Menschen und Hauser; Werkstatten imd 

Herbergen erhoben sich in den inuner schrillen 

Larm und wchenden Rauch des Tages. Kein 

licblicher Flecken, aber doch das Tor in die 

Welt erhabencr Gebirge und uraltgcpflegten 

Talbodens: ins Ennstal. 

Der rechten Hand folgend fluBabwarts liegen 

die Gleisc der Pybrnbahn, die dann das Tal 

iiberquert und hinter Ardning in den Bosruck- 

tunnel untcr Tag geht, um jenseits in Oberbster- 

reich wieder freie Strcckc nach Linz zu gewinnen. 
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stdmmeny die in die Erde gegraben 

U'erden, so dafi jeder Weinstock einem 

herrlich vollen Baume gleicht. In den 

reich belauhten Rebengdrten sind Klap- 

permuhlen zu Dutzenden aufgestellt. 

Bei jedem Windstofi fangen sie zu 

sprechen an. Hdlzerne Sterne sind es, 

zieriiche und gewaltigey die im Sonnen- 

schein weithin gldnzen und dem Geldnde 

einen unvermuteten Reiz verleihen. 

Schon bei leichter Luftbcwegung be- 

ginnen sie zu tonen. Durch die lane 

Nacht und den sonnig trdumerischen 

Tag klingen ihre wechselvollen^ klang- 

reichen Zungen tveit ins Land. Je reicher 

der Wein gebluht hat^ je sujier die 

Trauben ausTeifen^ desto mehr sind ihrer 

zum Schutz der kostbaren Reben auf¬ 

gestellt. Zu tausenden sollen sie die 

kecken Drosseln und Stare verscheuchen. 

Bei lautem Klappern Jiiegt die Vogel- 

wolkey plotzlich erschreckt, wohl hoch. 

Alleiny schnell beruhigty Idfit sie sick 

wieder zu den siifien Friichten niedcr. 

So sind die Klappermuhlen mehr tin 

Teil der Stimmung in jenem Land- 

strichy denn etn tvirksamer Schutz des 

Weines. Einheimische wie Fremde 

lieben sie sehr. Bald kennt man alle 

ihre Stimmen. In stitrmischen Nachten, 

bei Hagel und Gewitter ist es, als riefen 

sie angstvoll zum Herrn der Wolken. 

Treu dem L^ufe dcr Etins aber folgen die 

Schienen der anderen Bahn, die bis Amstetten 

fuhrt. Unterwegs reiht sich Bild an Bild in 

immer wechselnder Bigenart und Herrlichkeit. 

Das Moos lagert sich breit iibers Tal, fleck- 

weise aufgerissen und ausgestochen zu Graben 

und Mulden; dazwischen stehen die schmalen 

Stadei mit den trocknenden Torfziegeln, weit¬ 

hin aber dehnt es sich in warmer, summender 

Wildnis: roter Heidcrich am Grunde, Brombeer- 

ranken dariiber und jungc weiGstammige Birken. 

Steil vom Ufer der Enns auf erhebt sich dcr 

Kulm, ein Waldhiigel, auf dessen lichter Kuppe 

die Wallfahrtskirche Frauenberg steht. Mit zwei 

Tiirmen und hellen Maucm spiegelt das uralte 

Heiligtum den Glanz der Berghaupter wider, 

die wie ein festlicher Kranz ringsum den blauen 

Himmel tragen. Seit einem halben Jahrhundert 

haben die Admonter Abte mit Kunstsinn und 

Liebe den Heimsitz Unserer Lieben Frau iiber- 

reich bedacht. Im Tiirkenjahr 1683 erhielt die 

Kirche ihre barocke Pnmkgcstalt als wurdige 

Fassung des alten Gnadenbiides, dem Johann 

Thaddaus Stammel spater noch den Gloricnkranz 

eines uberaus lieblichen Engelchores verehrtc. 

Eine schmale Kastanienailee fiihrt zum 
Der Steirer im Eigenschaftswort: 

Herby dock ritterlich der Ennstaler, 

anmutig die Ausseeriny 

Ufdgendy geioichttg der Aiurbodner, 

beddehtigy wohllebig der Oststeirery 

leicht entfiammbar der Grazery 

gemutvoll toeich der Untersteirery 

alle zustimmen zdh und tapfer fur ihre 

Heimat. 

Die beiden schlanken Tiirme 

Kalvarienberg am Rande der H6he; iiber ver- 

wittertem Rundbau ragt die Kreuzigungsgruppe 

empor, von bauerlicher Kraft gestaltet und im 

Rahmen des fernen Gebirges von eindrucks- 

voller Feierlichkeit. Im Talgnmd aber glanzt 

die Enns mit grunen Wellen aus dem Auwald 

und fiihrt, von Weidenzeilen und Erlenstaudcn 

geleitet, nach Admont. 

des Miinsters, die der Wanderer schon von feme 

erblickt, sind erst im vorigen Jahrhundert nach dem groGen Brand des Jahres 1865 

errichtet worden, aber die Siedlung und die Klostergrlindung weisen in die frliheste 

Geschichte des Landes zuriick. Die neue Forschung deutet den Namen Admont 

als illyrischen Ursprungs. Die ,,wasserrcichc Gcgcnd“, die der Name bedeutet, 

war also langst von Menschen besiedelt, von Fischem, Waldleuten und Jagern, als 
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1047 in das vom Erz- 

bischof Eberhard aus der 

Stiftung der heiligen Hemma 

von Gurk crbautc Kloster 

MOnche aus St. Peter in 

Salzburg kamen> um eine 

der segensreichsten und 

beriihmtesten Kulturstatten 

des Landes zu begriinden. 

Gotteslob und Wissenschafc, 

Kunst, Acker- und Wald- 

kultur fanden hier eine 

Heimat. Fortschritt und 

Gesittung drangen in die 

umliegenden Urwalder 

ebenso wie in die geschenkten Landgiiter im Sausal und in Untersteier. Oft 

von Feuersbrunst bedroht, hat das Stift seine hochgeriihmte Schatzkammer, die 

Bibliothek mit den Freshen Altomontes und den Meisterwerken J. Th. Stammels 

unbeschadigt bis in die Gegenwart erhalten. In den Bliitezeiten dcs Klostcrs hat 

die beste Jugend des Landes hier den Habit genommen, cine jahrhundertelange 

Reihe von Kiinstlem, Gelehrten und Gottesmannem ist in den Nekrologen der 

MOnche aufgezeichnet. Aber die grofie Welt hat die meisten Namen vergessen. 

Die Historiker wohl sprechen noch von Heinrich II., dessen staatsmannische 

Begabung ihm zu seinem Amte als Abt die Wiirde eines Landeshauptmannes 

von Steiermark erwarb, ehe er 1297 meuchlings ermordet wurde. 

Frischer im Andenken auch an unserc Zeit sind die Namen der Gelehrten Richard 

Peinlich und Albert von Muchar, denen zu Ehren die Landeshauptstadt Gassen 

benannt hat. 

Nach kurzer gewaltsamer Unierbrechung gilt im fast 900 Jahre alten Stift wieder 

die Regel St. Benedikts und ein monastischcr Friihling wachst aus ehrwiirdigcm 

Gnmde in die neue Zeit. 

Gegen Norden, hinter dem DOrflcin Hall, wo man im 12. Jahrhundert Salz 

gesotten hat und hinter der heimlich versteckten Einsamkeit der Miihlen um- 

schlicBen die Haller Mauem in majestatischem Aufbau das Admonter Tal. Wie die 

Namen der Steinberge klingend lauten: Pyhrgas, Hochturm, Hexenturm und 

Nattemriegel, so eindrucksvoU heben sich die Wande und Gipfel leuchtend in den 

Sommerhimmel oder — wie fast die langste Zeit des Jahres — mit schimmernden 

Schneemiinteln umhangen in den frostklaren Wintertag. 

Gegen Siiden steht der zackige Hahnstein auf, den Blick auf die hoheren Gipfel 

des Sparafeld und Reichenstcin verwehrend. In den Hang dcs Kiosterkogels ist 

276 



Schlofi ROthelstein hineingebaut. Linden stehen im Vorhof, der von der turm- 

bewchrten Schiefischartenmauer umschlossen ist und ein machtiger Torbogen 

fuhrt in das Haus, das als kostbares Beispiel der Baukultur des 17. und 18. Jahr- 

hunderts gepriesen wird. 

Am linken Ennsufer nach Osten flihrt der Weg an der modemen Landwirtschafts- 

schulc Grabnerhof vorbei und durch das Ddrflein Weng auf steilem Anstieg in die 

Buchau. Zwischen Wiesen und Waldem geleitet das StraBlein aus der Einschicht 

an den Zeugnissen vergangencr Hammerherrenzeit vorbei allmiihlich in immcr 

mehr besiedelte und belebte Gegenden. Hier hiefi es um 1150 Sanct Gallus in 

silva, d. h. St. Gallen im Walde — und der Beiname gilt auch hcute noch mit 

voliem Recht. 

Der Hauptweg aber von Admont gegen Osten strebt dem Hohen Buchstein ent- 

gegen, an dessen Fufi Strafie, Bahn und Flufi in jenes einmalige Naturtheater ein- 

gehen^ das hier die Enns in einer mit mcnschlichen Zahlen kaum zu messenden 

Zeit aus dem Kalkfelsen gestaltet hat: das Gesausc. Ein lichtes, klingendes Wald> 

tal, am Grunde der felsendurchkampfende Flufi, beidseits der Hochwald mit Vogel- 

ruf und rauschendem Wind in den Kronen, von femer H5he ab und zu Stein- 

schlag und der Hall niederbrechenden Gerblls. Wo kleine Seitentalcr miinden, 

5fThet sich immer wieder der Anblick iibcr dunkle Forste hinan in die Schroffen 

imd Hohen der Gesauscberge. Es ist eine erregende Wandcrung, gleichgultig, ob 

der Reisende aus dem Fenster des Zuges oder aus dem Fond des Kraftwagens 

schaut, Oder ob er die Miihe nicht scheut, nach alter Wanderart zu Fufi zu 

gehen und vier Stunden lang die SchOnheit der obersteirischen Bergwelt zu 

bestaunen. 

Ins Gesause miindet das Johnsbachtal, einst von Knappen und Hammerschmieden 

mit pochendem Leben erfiillt, heute der vielgesuchte Eingang der Bergsteiger, die 

Reichcnstein und Odstein, Planspitze und Hochtor erklettem und erwandem woUen. 

In Gstatterboden, am besanftigten Gang des Flusses, stehen die Bergriesen wieder 

in iiberwaltigender GrOfie und Majestat vor dem bewundernden Blick. 

An der Mtindung des 

Hrzbaches in die Enns liegt 

Hicflau, altberiihmt als 

Bcreitungsstatte und Um- 

schlagplatz steirischen 

Eisens, der nahe Erzberg 

und die FlOfierstrafie der 

Enns haben die Entwicklung 

des Ortes mit HochOfcn, 

Eiscnbarren und Wcrk- 

hHusem bestimmt. Noch 
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bieht man Reste des groOen Ennsrechens, eines kunstvollen Werkes des Wasscr- 

baumeisters Hans Gasteiger, dcr 1577 in Kirchlandl begraben wnrde. 

Die Enns, die nun gegen Norden flieflt, hat sich tief zwischen Hochterrassen 

cingebettet> auf denen zwischen Auen und Waldem alteingesessene Bauern wohnen. 

An Grofi-Reifling vorbei mit seinen schlofiartigen Kascengebauden aus dcr 

Eisenfiihrleut- und Flbfierzeit und voriiber an Altenmarkt eilt die Bans, heute 

das geliebte Wildwasser der Faltbootfahrer, iiber die Grenze nach Oberbsterreich 

hinaus. 

Von Selzthal linker Hand dem Lauf der Enns entgegen fuhrt die Bahn nach Rad- 

stadt und Bischofshofen ins Salzburgische. Ihre ganze Strecke saumt nach Norden 

hin in spannender Abwcchslung eine Kctte von charakteristischen BerghOhen der 

Kalkalpen: Hochm5lbing> Totes Gebirge, Hochtausing, Grimniing, Stoderzinken 

und die auslaufenden Flanken des Dachsteinmassivs; anders und milder, aber 

nicht minder eigenartig, reihen sich linker Hand die waldigen Vorberge, hinter 

denen die seenreiche Wildnis der Niederen Tauern wohnt. 

Ljiezen am Nordrand des Tales, schon vor 900 Jahren urkundlich genannt, war 

vor der Eisenbahnzeit der bedeutendste Kreuzungspunkt des Verkehrs, Handel 

und Wandel brachte Wohlhabenheit von den Salzfuhrleuten und den Handlern, 

die iiber die PyhmstraBe kamen. Das nahe Selzthal hat der einstigen StraBensied- 

lung Eintrag getan, aber der lebhafte Menschenschlag fand neue Wege im Daseins* 

kampf und daB es heute wieder mit aufstrebenden Industrien Geltung gewonnen 

hat, verbrieft die Erhebung von Liezen zur Stadt. 

WOrschach, ein stiller freundlicher Ort am Ausgang einer Klamm, ladet Jahr 

fUr Jahr Sonuncr- und Kurgaste aus weiter Feme zum Heilbrunnen seines radio- 

akdven Schwefelbades. Bergsteiger und Skifahrer steigen von hier in die Berg- 

welt von HochmOlbing, des Warschenegg und des Hochtausing, der Wanderer hndet 

auf dcr Schneehitzalm und auf der Barenfeuchten sommerliches Almleben zwischen 

den zahlreichen Schwaighiitten. Dcr Spazierganger aber uberquert im Anblick 

des talbeherrschenden Grimming das Taschnermoos und geht iiber Aigen zum 

Putterersee. 

Von Wbrschach fiihrt die StraBe nach Westen, zunachst nach Niederhofen, 

dcssen gotisches Kirchlein die Aufmerksamkeit aller Kunst- und Heimatfreunde 

verdient. Dcr Bau enthalt nicht nur merkwiirdige Temperamalercien aus dcr Zeit 

um 1500 und drei geschnitzte Altarc aus dem 17. Jalyrhundcrt, an seiner Stelle 

haben wir uns nach den Forschungen des steirischen Historikers Ferdinand Tremel 

die fllteste Kirchc des Ennstales zu denken. Von Stainach, das aus dem Tref^unkt 

der elektrischen Salzkammergutbahn mit der Linie Bischofshofen—Selzthal neues 

Leben und gewerbliche Betriebsamkeit gewann, zieht es den Blick zum Felsen- 

nest: ,>in der Piirgg** hinan. Wie es die ausgesparten Flachen im Steilhang ausfullt, 

die groBe, gotische Kirchc, ehrwiirdig durch ihr Alter wie durch Seltsamkeiten der 
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Kunst, und rundum etliche Cast- und Bauemhauser — hat ihm der Volksmund 

mit allem Recht den anschaulichen Namen ^steyrisches Kripperr* zugesprochen. 

Auf der anderen Seite des Tales liegt Irdning, ein stattlicher Markt, der dem weiten 

bergigen Hinterland zu Nutzen vielerlei geschdftiges Leben birgt. 

Immer schon von Liezen an trifft der Blick einen Berg, der liber m^igem Wald> 

saum sich wie eine riesige leuchtende Felsenburg erhebt und Staunen und Andacht 

gebietet: den Grimming. Es wundert uns nicht, dafi das Mittelalter ihn als hbchsten 

Berg in Steier bezeichnete und das Volk in scheuen Sagen sich vor seiner Erhal>cn- 

heit neigte. 

Der Markt Grbbming ist aller Ehren wert. Der Feriengast schatzt ihn der pracht- 

vollen Landschaft und guten Lage wegen, die Menschcn eines weiten Umkreises 

suchen Amter und Behbrden, die schon von altersher hicr einen guten Mittelpunkt 

erkannten, der Kunstfreund aber pilgert immer wieder geme zur schOnen godschen 

Kirche, in welcher neben anderen Werken vor allem der grofie geschnitzte Fliigel- 

altar aus dem Jahre 1510 zu loben ist. 

Die Landschaft ennsaufwarts richtet sich nun immer mehr wirtschaftlich und 

kulturell nach der alten Bergstadt Schladming. 

Die Stadt ist um einen grofien Platz kiar und schOn gegliedert. Oberragt von den 

Turmen der katholischen Stadtpfarrkirche aus dem 16. Jahrhunden und des evan- 

gelischen Gotteshauses (1862) bietet sie ein ruhiges wiirdiges Bild. Aber langst 

verklungene Zeitlaufte haben vici Not und Kampf und Larm gesehen, Bauernkrieg 

imd Glaubenskampf fanden hier ihre Walstatt, Feuersnot und wirtschaftlicher 

Niedergang sind manchem Alt-Schladminger Geschlecht zum Schicksal gewotden. 

Das Stadtrecht, das Schladming anno 1525 verier, wurde 1925 wieder verliehen, 

dem aufstrebenden Lebensmut und Tatendrang der Schladminger als anerkennende 

Bestiitigung. Die landschaftliche Eigenheit erhalt das Schladminger Land von den 

beiden Hochebenen, dem Rohrmoos und der Ramsau. Ober 1000 m hoch lagert 

sich die Ramsau zu FliBen des Dachstein hin als 

langst besiedelter und bebauter Kulturboden. Die 

Bauemhbfe, malerisch verstreut, bekunden die unaus- 

rottbare Treue zur Heimat der Erbeingescssenen, die 

gesundc HOhenlage und der Zugang Uber die Austria- 

htitte auf den Dachstein machen die Ramsau zu einer 

der besuchtesten Urlaubsstatten der Alpen. 

Vom Rohrmoos, im weiteren Abstand, ist der 

Ausblick auf das Dachsteingebirge wombglich noch 

grOfier und eindrucksreicher. Hier wie in der 

Ramsau hat das Bauemhaus noch vielfsch die boden- 

stiindige Eigenart des flachgeneigten Pfettendaches 

bewahrt, wie sie vom angrenzenden Salzburg west- 
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warts iiblich ist. £s gibt 

von altcrshcr mit den 

steinbeschwcrten Schindel- 

dachern der Landschaft 

das Geprage. Nun abcr 

vcrschwindcn sic immer 

mehr, die wohnlich-gcmiit- 

lichen Hauser; der Zeit¬ 

geist und die Zeit mahnen 

zur Sparsamkeit mit dcm 

Schindelholz, zur Aus- 

niitzung des Raumes und zu 

anderen Dingen mehr, die 

das Steildach cmpfehlen. 

HOCHSCHWAB UND MARIAZELL. Gegen Niedcrbstcrrcich grenzend, 

crhebt sich brcit und quer das machtige Massiv des Hochschwabs. 400 Quadrat- 

kilometer ist cs weit und zahlt mehr als 100 Einzelgipfel. Fiir den Stadtbewohner 

ist dieser Berg ein Erlebnis, als hatte ihn Fausts Mantel in eine andere Welt entfUhrt. 

Eindrucksvoll ist der Blick in die Feme, iiber die Donau hinaus ins hohe Waldvicrtel, 

nach Westen gegen den Dachstein und femhin zum Glockner, nach Siiden bis zur 

Karawankengrenze. 

Nicht minder eindrucksvoll ist der Blick in die karstige Umwelt mit Karen und 

Schneefeldcrn. Dutch Graben und Taler, wo alte Hammerwerke, verlassene Zeug- 

schmicden am Wcge stehen, marschiert man an das machtige Massiv heran. Immer 

wiedcr kehrt sich der Blick den gewaltigen Bergen, den ragenden Mauern zu. 

So mag es auch jenem MOnch ergangen sein, von dem die Legende der Griindung 

Mariazells berichtet. In der Mitte des 12. Jahrhunderts hatte Otto VII., Abt von 

Lambach, einen Klosterbrudcr gegen Osten entsandt, um in der Bergwildnis die 

Lchre Christi zu verbreiten. Ein aus Lindenholz geschnitztes, verehrungswiirdiges 

Abbild der Mutter Gottes trug jener auf seiner miihsamen Wanderung mit sich. 

Bald aber fand er aus dem Gebirge keinen Weg mehr heraus, immer wieder tiirmte 

sich Berg um Berg vor seinem FuBe auf, so dafi er schlieBlich, zu Tode erschOpfc, 

vor cincr Felsenmaucr niedersank und die Mutter Gottes um Hilfc und Rettung 

aniiehte. Und siehe da, auf seine Bittc teilte sich der uniibersteigliche Fels und 

gestattete ihm in wunderbarer Weise Durchgang in ein dahinter liegendes Tal. 

Dort liefi sich der fromme Mann nieder und beschloB, Maria cine Zelle zu 

erbauen. 

Heute eine Stadt, ist Mariazell durch Lage und Landschaft zur Sommer- und 

Winterszeit ausgezeichnet. Kern und Mittelpunkt ist die gewaltige Wallfahrtskirche, 

das grOBte Gotteshaus der Steiermark. Gotische Formen und barocker Oberbau 

Dachsteittf Sudxoand 
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haben sich zu eindrucksvoller Wirkung zusammengefiinden. Im hintersten Teil 

dcs Mittelschiffcs crhebt sich die Gnadenkapelle um das verehrtc Bild der Muttcr- 

gottes mit dem Kind. 

Aus der schlichten „Marien2elle‘^ ist ein Wallfahrtsort entstanden^ dessen reli¬ 

giose Ausstrahlung weit iiber Osterreich in andere Lander reicht. Prozessionen von 

Pilgem suchen hier Trost und Starkung. Frauen und Madchen aber soil das Bildnis 

der Mariazeller Muttergottes, an zicrlicher Kette um den Hals getragen, vor Siinde 

und Not bewahren und die Tage ihres Lebens an jener Anmut und Heiterkeit teil- 

haben lassen, die iiber diesem Stadtkleinod in den Bergen, die iiber der Landschaft 

der ganzen Steiermark ausgegossen sind. 
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Yicr Viertel, ein Ganzes: Auf Oberttsterreich ist dieses Wort gcsprochen. 

Sicherheit und wohlausgewogene Ruhe atmet das Land, das sich von 

den Alpen zum Bbhmerwald erstreckt und die Donau ein gutcs Stiick 

ihrcs Weges umsaumt. 

Es licgt dem Bauer nicht, viel Wesens aus seiner Arbeit zu machen und auch dem 

Burger eignet Bescheidenheit. Umso sinnfalliger tritt das Werk der Biirger- und der 

Bauemhinde in OberOsterreich ans Licht. Klbstcr und Stifte seien als Drittes genannt. 

Nun abcr bcginne das Land selbst fur sich und seine Bewohner zu sprechen: 

ENNSABWARTS. Wo die Enns, das enge Tal verlassend, gleichwohJ noch in 

raschem Lauf nach Norden der Donau zustrebt, verbindet sich im Namen Steyr 

die griinc Mark mit OberOstcrreich. Sanft und sacht schwingt die Kette der Berge 

ins friedlich gcwcllte Hiigelland, zu Rast und Ruh in der alten Eisenstadt am Zu- 

sammenfluB der Enns und Steyr einladend. Jahrhundertelang pochen an den Ufem 

die Hiimmer der Waffen- und Messerschmiede, hier wurde das eheme Gut des 

Erzberges zu Geraten fiir Krieg und Frieden umgeformt. Neben gelauiigen Begriffen, 

wie Wcmdlgewehr und Steyr-Kraftwagen taucht der Name Michael Bliimelhuber 

auf. Ihm fkUt es zu, durch seine Stahlschneidekunst in zierlichen Werken von wtmder- 

barer Feinheit das Eisen gleichsam zu erlbsen. 

FluBabwftrts grliBt aus welter Feme der machtige Quaderbau des Ennser Stadt- 

turms die Fldfier. Den ROmera bereits bekannt, war Enns von altersher ein wich- 
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dger Umschlagplatz fur Salz, Holz 

und Eisen. Was dort nicht auf 

Wagen umgeladen wurde, verblicb 

auf den Schiffen bis zur Donau- 

maut. Noch heute Mauthausen 

genannt, er6ffhet dieser Markt den 

Stromweg nach Wien und ins 

Ungarland. 

IM MOHLVIERTEL. In den 

gewaltigen Steinbriichen des machtig 

ansteigenden Donauufers tritt die Umatur der Miihlviertler Landschaft un- 

verhiilit zutage: Granit heiBt ihr tiefstcs Wcsen. Wie viele B16cke, aus diesem 

Urgestein gehauen, sind von Mauthausen stromauf, stromab gefrachtet worden> 

dienten zu Bahn- und Straficn- und Briickenbauten und haben den Namen des 

malerischen Marktes in ganz Europa bekannt gemacht. Am gleichen Ufer stromab- 

warts breitet sich, ehe die Donau in die Enge des Strudengaues eintritt, cine frucht- 

bare Stromebene aus, das Machland. Perg ist sein Hauptort, einst durch Sandstein- 

briiche, in welchen man Muhlsteine gewann, bekannt. Benachbart liegt Baumgarten- 

berg, das mit dem machtigen Torturm und dem hohcn Chordach seiner bedeut- 

samen Marktkirche iiberraschend aus dcr griinen Obstbaumflur des Landes wachst. 

Ein Profanbau von ahnlich hohcm Rang bietet sich in der wuch- 

tigen, einen Granitlaubengang einschlie- 

Benden Greinburg dar, die auf einer 

hart an die Donau vorgeriickten Eels- 

kuppe das waldumrahmte, in einer 

Strombucht sich spiegelnde Bild dcr 

Stadt Grcin behcrrscht. Stromschnellen, 

Strudel und Wirbel gebieten der Tal- 

fahrt der SchifFe bcsondcrc Vorsicht. 

Zeichen werden am Ufer gesteckt, 

WamungskOrbc an Masten hochgezogcn. 

Langsam mtihen sich die Schlepper mit 

den vollbeladenen Kahnen den Strom 

hinauf, ziehen an Sarmingstcin, an 

St. Nikola vorbci, malerisch gelegenen 

Uferortcn. 

Von Perg und Mauthausen erschliefit 

sich nordaufw&rts die Miihlviertler Land¬ 

schaft. Die tief eingeschnittenen Flufi- 

St€yr, alt* Dominihan*rkirch* talcr mcidcnd, flihrcn hohc StraBen in 
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SALZ AUS HALLSTATT. 

Schon Jahrtausende vor Christi 

Geburt war dtr Salzbau in Hallstatt 

dU locktnde Ur sachet welche Memchen 

in dem entlegenen Teil sich ansiedeln 

liefit ja bald deren verhdltnismdfiigen 

Reichtum begriindete. Auch wurde 

Bergbau beiriebent Bronze gegosseny 

grobe Scha/wolle verwtbt und manches 

schone Ge/dfi awi Ton — wohl noch 

ohne Topferscheibe — geschtckt ge~ 

forms. Auf Saumpfaden wurde das 

Steinsalz in Korben und Sdcken zu 

Handtilsstrafien gebracht und gegen 

romische Waren eingetauscht. 

Mil dem V erf all der Romerhertschajt 

genet auch Hallstatt tn Vergessenhett 

und die Vdlkerwanderungszett Idscht den 

Namen Hallstatt vorubergehend aus. 

Herzog Albrecht 1. von Otterreich 

hat 1292 den Befehl gegeben, das Salz- 

werk in der Gosau aufzuschliefien. 

Dies fuhrte zu Zwisttgketten mit dem 

Erzbischof Konrad von Salzburg, tn 

detsen Gebiet bei Hallein ebenfalls Sale 

gewonnen wurde. Mag sein, dafi sich 

der Fiirst in semen Einkunften konkur- 

renzmdfiig bedroht sah, oder dafi das 

neue Werk zu Gosau tattdchlich auf 

Salzburger Boden lag, kurzum, als sich 

1295 das Gerucht vom Tode Albrechts 

verbreitete, fielen die Soldaten Konrads 

von Salzburg, beglettet vom Hallemer 

Pobel, m Kucheltal ein, zerstorten die 

Sudpfanuen und vernichteten den Ort 

der neuen Salzgewinnung. 

Aber beretts 1311 trttt der Salzabbau 

tn Hallstatt urkundlich in Erscheinung 

und zwar als staatlich geregelter Be- 

trieb. Eine neue Gewinnungsform hatte 

sich herausgebildet ; statt Steinsalz ein~ 

fach in Brocken -abzabauen, loste man 

das Sale mit Wasser heraus, schopfte 

die Sole an den Tag und leitete sie zu 

Sudpfannen weiter. Der Transport des 

gewonnenen Salzes blieb vorldufig der 

gleiche wie 1500 Jahre friiher. Man 

brachte es in Sdcken nach Lambach 

und verlud es dort auf die Traun. 

das hiigcligc, ’ hck:hgelegene Land. Bald 5ffnen 

sich weite Ausblicke auf die wogenden Kuppen 

des waldubergriinten Urgebirges, an dessen 

siidlichem Horizont die Alpenberge stehen. 

Ungezahlte Hiigel rundum tragen dunkelgriine 

Walder und hebcn Acker, Wiesen und Gehttfte 

ins Licht beglanzter Wolken. Kirchen auf der 

Hdhe, schlank getiirmt und schimmernd weifi 

die Front, sind anzusehen wic Pilgerschiffe, 

die nach himmlischer Kiiste auszufahren 

schcinen. Aus der Tiefe aber vernimmt man 

das Rauschen der Feldaist, die nach sanftem 

Gang durch Wiesenland bei Wartberg in die 

Fclsenwildnis eincr engen Schlucht gezwangt 

wird, durch die sie, iiberschaumend, den Weg 

ins Freie suchen mufi. Traumerisch kommt 

ihr dort unten die dunkle Schwester, die 

Waldaist, entgegen, die ihren Ursprung in 

tiefen Forsten hat, wo im abgeschiedenen 

Dorfe fromme Glasmalerei betrieben wird. 

In solcher Landschafr liegt Kefermarkt, 

dessen gotische Hallenkirche als grofiartiges 

Werk spatmittelalterlicher Plastik einen be- 

ruhmten Schnitzaltar birgt. Geheimnis und 

Tiefe einer Kiinstlerseele, die des Volkes 

Seele war, spricht aus den Heiligengestalten: 

St. Wolfgang im Mittelschrein, ihm zur Seite 

Petrus und Christophorus. Aus Lindenholz 

geschnitzt, baut sich zierliches MaCwerk laub> 

kronengleich zur Hbhe. Etwas vom Bild der 

altersfricdlichen, harmoaisch ausgewogenen 

Hochhiigclwelt, die den Wanderer zuvor noch 

umfangen hat, . scheint in St. Wolfgangs 

mildem, von stillem Glanz verkl^em An- 

gesicht vermenschlicht. In dem gehammerten 

Gesicht des heiligen Fahrknechts Christophorus 

aber spiegelt sich der strenge Zug der Nordwelt- 

Landschaft wider. Menschen mit solchen harten 

Gesichtern, mit solchen angestrengten Mienen, 

kann man taglich begegnen auf jenen rauhen 
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HochlandhGhcn des obcren Muhlviertels, zu dcncn der Fruhling um einen 

Mond verspatet aufsteigt und wo im Sommer gewaltige Gewitter einsamen Bauern- 

httfen feurig drohen. Wo friihe Winter oft mit wilder Vorhut in die dem Bodcn 

miihsam abgerungenen Ernten fallen und Weg und Steg versinken lassen, daB Nach- 

bar nicht zu Nachbar kann, 

Besser ist es dann in den Stadten, so in der cinstigen Grenzfeste Freistadt, nord- 

warts von Kefermarki. Um das mittelalterlich erhaltene Stadtbild mit dem weiten, 

turmbeherrschten Rechteck des Hauptplatzcs zieht sich breit der Stadtgraben hin 

und auf dem eingeebnecen Wall, der einst die Festung umgab, rauschen nun alte 

Linden und spenden spielenden Kindern Schatten. 

Nicht weit von hier zieht die Trasse Budweis—Linz vorbei, die erste Schienen- 

bahn des europaischen Festlandes, die ehemaligcn Kronlander Bohmen und Obcr- 

dsterreich verbindend. In dcr Biedermeierzeit liebten es die Linzer Burger, Ver- 

gniigungsfahrten auf dieser Pferdebahn in Postkutschen ahnlichen Gefahrten weit 

durch das Land zu unternehmen. Voile 40 Jahre war dieses BefOrderungsmittel 

in Gebrauch, bevor es durch eine Dampfeisenbahn abgelbst worden ist. 

Hiigelauf, hiigelab, bald in tief eingeschnittencn Talschluchten, bald miihsam 

zur Hdhe steigend, schwingt das Muhlviertel, das nicht zu Unrecht das „bucklige“ 

heifit, immer weiter hiniiber gegen den machtigen, dammernden BOhmerwald, wie 

ihn Stifter verkiindet hat. Am Fufie dcs Drcisesselberges, wo Bayern, Btthmen und 

Oberttsterreich zusammentreffen, entspringt die grofie Miihl, von der das Viertel 

seinen Namen leiht und tragt ihr goldig-braunes Wasscr dem Pramonstratenserstift 

SchlOgl entgegen. Stundenlang lafit es' sich durch einsame Hochwalder wandern, 

dem Schall des Holzschlagers nach oder dem rauchenden Meiler zu, dessen graue 
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Immerhtn war 1311 die Kochsalz^ 

erzeugung Hallstatts mtt rund 4800 

Tonnen im Jahre sehr bttrdchtlich. 

1534 tvaren es bereits 10.000 Tonnen, 

1571 rund 25.000 Tonnen. 

Durch die Entdeckung des Itchier 

Salxberges 1562 sank die Bedeutung 

Hallstatts ab, umgekehrt wurde erne 

grofizugige Planung fur das gesamte 

Gebiet entworfen. Eine Soleleitung 

wurde von Hallstatt nach Ischl gebaut 

und spdter bis Ebensee verldngert. Da- 

mit wurde die Basis fur eine industrielle 

Entwicklung gelegt, deren Grundlagen 

auch heuie noch Gultigkeit besitzen. 

Eine base Nebenerscheinung der Salz- 

gewinnung war der bedeutende Holz~ 

bedarf. Die beiden Hallstdtter Pfannen, 

in welchen die Sole abgedampft wurde, 

bendtigtin pro Woche 380 Raumtnerer 

Holz. Allmdhlich, aber unaisfhalt- 

sam, sanken die Wdlder dahin, denn 

neben dem Brennholzbedarf fur die 

Pfannen mufiten noch Gruben^ und 

Bauholz bzigestellt werden. In der Mttte 

des 16. Jahrhunderts bendtigte Hallstatt 

im Jahre 88.000 Tonnen Holz. Damit 

war die obere Grenze der Salzgewin- 

nung erreicht, die Entdeckung des 

Itchier Salzberges und der nachfolgende 

Fahne uber den ragenden Fichtenwipfeln steht. 

Aus den Hbfen und Hausern klingt der 

dumpfe Takt des handgefiihrten Webstuhles. 

Hanf wird gebaut, gesponnen und gebleicht. 

Bei Rohrbach und Neufelden ist das Land 

weiter geworden. Hopfen gedeiht an langen 

Stangen und die Mlihl wird, zu einem See 

aufgestaut, gezwungen, ihr steiles Gefalle 

nutzbringend zu verwenden. 

Das breite Band der Donau zieht dem 

Miihlviertel seine sudliche Grenze, aber un- 

gebandigt greift das Urgcbirge iiber den 

Strom und zwingt das Wasser, in Schlingen 

und Buchten auszuweichen. So entstehen jene 

waldfeicrlichen Talengen der Donau von Bayern 

bis hinab nach Niederbsterreich, deren Durch- 

wanderung oder Befahrung zu einem tief nach- 

wirkcnden Erlebnis wird. 

DIE HAUPTSTADT. Eine verborgene Stadt 

ist Linz, cine spr5de Sch5ne. Dem, der von 

der Bahn kommt, kann Linz nicht gefallen. 

Auch dem Autofahrer auf der Landstrafie, 

langs der Eisenwerke, nicht. Man muB von 

der Donau kommen, da nimmt die Stadt einen 
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ans Herz. Linz ist ja die Sch<>pfung der Donau, wenngleich vom Berg in die 

Ebene hinabgestiegen, St. Martin iiber dem Fclsen sein altestes Heiligtum. 

Ein vorgeschobener Posten ist das Schlofi. Es hat viele Gcstalten durchlaufen. 

Vom Kloster zur Burg, zum FurstenschloB, sogar zur Kaseme. Seit Rudolf II. 

steht cs als machtiger Quader iiber der Sudt. Wo die Hauser in kleinen Wiirfeln 

zum grbficren hinansteigen, schmiegt sich die Altstadt an den Fufi des Schlofiberges. 

Mit der Anlage des Marktes begann die Entfaltung von Linz. Urspriinglich ist cr 

eine verbreiterte StraBe gewesen, geschmuckt mit Linden und Brunnen, allmahlich 

wurde er zum Sinnbild der Durchdringung von Stadt und Land. Die Burgerhauser 

am Platz verraten alten Wohlstand. Schmale Hauserstirnen verbergen tiefe Hbfe 

mit ausgebauten Bogengangen. Bescheiden tritt das Rathaus mit barocker Fassade 

und achteckigem Turm kaum aus der Reihe. 

Immer war Linz eine bvirgcrliche Stadt. Jeder Schritt besagt: dies ist keine Kbnigs- 

griindung, dies ist die Stadt selbstherrlicher Stande. Ihre Geschichte berichtet 

von fleiBigen Biirgem. 

An die hohe Zeit des 16. Jahrhunderts erinnert das Nordportal des prunkvollen 

Landhauses. In der Reformationszeit hat Johannes Kepler hier unterrichtet und 

sein erstes Werk, die „Harmonie der Welt“ geschrieben. Gegeniiber den ernsten, 

klbsterlichen Bauten der Renaissance bietet sich in schwerem Barock die Jesuiten- 

kirche dar. Trotz des larmenden Getriebes naher, moderner Industrieanlagen liegt 

dcr Reiz dcr Stadt immer noch in jener still vertraumten Atmosphare freier Burger, 

die den barocken Charakter der LandstraBe bestimmt und der man begegnet, wenn 

die vielgeriihmten Linzer Frauen und Madchen des Abends auf dem Hauptplatz 

und langs des Donauufers promenieren. 

DONAU-BERGFAHRT. Linz und Urfahr bilden fur die Donaufahrt zu Schiff 

einen verheiBungsvoUen Ausgangspunkt. Schon die Abhange von Frein- und 

POstlingberg, an denen die kleinen Vorsiadthduser der Uferzeilen wie Nester kleben, 

engen das Bett des Stromes ein. Zwischen der stimmungsvollen Kalvarienbergkirche 

und dem schlanken Turm von Puchenau zieht das Schiff dem Hang des §agen- 

umwobenen Kiimberges nach, in dessen Waldern die Walle einer uralten Fliehburg 
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Uau d€r SoUleitungen rettete die Walder 

am Hallstdttersee. 

Jm Transport des Salzes trat 1750 

durch die Regulierung der Traun eine 

wesentliche Anderung ein. Von nun ab 

tvurde das Salz aus Hallstatt — immev’- 

hin noch 10 bis 15.000 Tonnen pro 

Jahr — uber den See gerudert und in 

Zillen die Traun abtvdrts gefahren. 

Hin eigener Stand, die Schiffmacher, 

btldete sich heraus. Hs war eine ansehn- 

liche Hlotte zu erhalten. Da gab es 

Sechser^ und Neuner zillen. Traun- 

aufwdrts warden die Boote durch 

Pferde gezogen. Die Schiffbaukunst der 

hCammergutler leistete wdhrend der 

Turkenkrtege guie Dienste. Vtele 

Hunderte von Krtegsschtffen warden 

von thuen gebaut, die auf der unteren 

Donau Vtrwendung fanden. 

Zu Begtnn des 17. yahrhunderts 

senkten sich als Holge von Pest und 

Turkenkrtegen schwere wirtschafiltche 

Schatten uber das Salzkammergut. 

1714 lehnte das Salzamt tn Gmunden 

die V'etantwortung fur einen geordneten 

Salzumschlag ab, y,wenn die Salz- 

arbetter aus techier Mungersnot kre- 

pieren'\ 1715 aJ3 man tn Hallstatt 

gesalzene Wassersuppe und Kletenbrot. 

1717 brack in Aussee der Skorbut aus. 

Um 1 770 war die Hot so grofi, dafi die 

Bergleute an dem fur das Geleuchte 

ausgefafilen U nschlitt in der Grube 

sparten, um am Freitag das Krsparte 

als Heiizubufie heimtragen zu konnen. 

Die Zeit war fur soziale Umw&l- 

zungen rctf geworden. In Frankreich 

wurde die Fahne der Revolution ent- 

faliet. In Osterreich erldfit ein fort- 

schrittlicher Kaiser, Josef 11., sein. 

grundlegendes Reformwerk. 

VON ALTEN SITTEN. 

Die Brduche im Eande schliefien 

sich an den Kreislauf des Jahres an. 

Vor Wethnachten ist es die Hauskrippe, 

die mtt Idebe und Geschick oft zu einer 

mehrere Meter grofien Krippenstadt 

Stiff Wtlhering 

vcrwittern. Oberhalh. der lang hingeschwungenen 

Bergwand licgt das Zisterzienserkloster Wilhering, 

in der Kreuzfahrerzeit auf abgeschiedenem 

Uferstreifen erbaut, nach einem ungliicklichen 

Fcuer in der Pracht bsterreichischer Rokoko- 

kunst. wicdererstanden. 

In romantischer Fahrt tauchen bald hiiben, 

bald driiben Ortschaften auf, lagern sich rote 

Dacher eng um spitzbehelmte ICirchtiirme, 

wachst der machtige Bergfried eines Schlofi- 

berges hoch, Zwischen Sandbanken steuert das 

SchifF dahin. Fischreiher ruhen wie Traum- 

gestalten auf ihnen, bis plOtzlich einer seine 

Schwingen regt und in die Morgenliifte ge- 

heimnisvolle Zeichen seines Fluges schreibt. 

Weithin iibers I^nd 6fFnet sich die Sicht nach 

Sviden, wo grofi am Horizont der Wall der 

Alpen steht, bald zinnenschimmernd nahe- 

geriickt, bald bildhaft in den Fernen ver- 

schwimmend. 

L^ngsam weicht das Schiff den Klippen des 

Aschacher Kachlets aus, dem Passagier MuBe 
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g^nnend, nach dem 

Turm der Hferdinger 

Pfarrkirche auszu- 

spahen, in welcher 

einst Johannes Kepler 

die Burgerstochter 

Reutiinger ehelichte. 

An der Ruine 

Schaumburg vorbei 

nahern sich die Hiigel 

von Aschach. Das 

Bild derTraube, das 

dieser Markt in 

seinem Wappen fuhrt, crinnert an die vcrklungenen Zeiten oberdsterreichischen 

Weinbaues. Die Rebc, die an der sonnigen Hauswand so manchcn Bauernhofes 

griinti scheint diesen 2^iten nachzutraumen. Doch fiillen sich die Krlige in den 

Bauemstuben und die Glaser auf den Wirtshaustischen heute start mit Wein 

mit dem zu Most gegorenen Saft der Apfel und der Birnen, die sich im 

spaten Sommer vor den alten, reichgeschnitzten, spruchverzierten Hauspressen 

zu hohen Bergen tiirmen. Der OberOsterreicher laflt sich den Most gut schmecken, 

sci cs in Pausen hcificr Fcldarbcit, am Jausentisch, im kiihlen Flur oder auf sommer- 

licher Rast im Schatten einer Wirtshauslinde. 

Immer einsamer wird die Walderherrlichkeit der Uferberge im Donautal. Nun 

zwingen die Hiigel und H^mge das Band des Stromes, sich zu Schleifen auszurunden, 

bis cs sich bei Schl6gen 

als grofigezogene Schlinge 

um den FuB des Berges, 

der die Ruine Haichenbach 

tragt, rundum winder. Orte 

von Zillenbauem reihen 

sich stromaufwslrts an. 

Dann taucht die hoch> 

gelcgene Marktkirche Engel- 

hartszcU am rechten Strom- 

ufer auf, nahe bereits der 

bayrischen Orenze. 

IM INNVIERTEL. 

Emteschwere FUlle ruht 

iibcr diesem Landcsteil. 

Bchibig und selbnbewuBt 
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atifgtbaut wird. Aus Moos und Wurzeln 

tvird eine Salzkammergutlandschaft 

aufg€hautt in tie die Krippe mit den 

geschnitzten Figuren^ die meist aus dem 

J8. Jahrhundert stammeny hineingestellt. 

Die Mittemachtsmette wird festlich mit 

Turmblasen begangen, auf den Fried- 

hdfen brennen Hunderte von Kerzen. 

Jn der Rauhnacht vor dem Drei- 

konigsfest kann man im Ischlerland 

weitum das Glocklerlaufen erlehen. 

Burschen in Oruppen bis zu 30 und 

mehr tragen am Kopf etnen durch- 

scheinenden Aufbau in Form von 

Kapelleny Fischeny Kreuzen» Schiffen 

u. dgl.y welcher von innen her durch eine 

Kerze beleuchtet ist. Alle Teilnehmer 

sind tveifi gekleidet, haben Glocken und 

Schellen umgehdngt und laufen nun tn 

einem bestimmten Gleichschrttt von 

Haus zu Haus. 

Im FruHjahry zu Ltchtmefiy der Zeit 

des Dienstbotenwechselsy gibt es das 

Aperschnalzen. Das ist etn Pettschen- 

kflallen im Taktmafiy welches die ersten 

freten Stellen tn der Schneedecke be- 

grufit. Spdter findet sich der Aim- 

auftrieby wie im Herbst der Abtrieb ins 

Tal. Der Zug auf dte sa/tigen Almen 

ist etn festliches Ereigms, Das Vieh 

wird mit bunten Bdndern und Blumen- 

krdnzen geschmuckty der Eettstter mit 

Glocken behangen. Die Kdlber tragen 

oft wahre Blumenkronen zwtschen den 

kleinen Homern. 

Zum Palmsonntag wird der Palm- 

busch gewunden. Aus Tannenzweigeny 

Palmkdtzchen und Fruhlingsb lumen 

werden Buschen zusammengesteckty 

Bdnder und Apfel darangeknupfty alles 

zusammen an einer langen Stange be- 

festigt. So wird xur Kirche gezogen. 

Nachher werden diese Gebinde zum 

Segen der Felder mitten in die Acker 

gestellty bis die ntue Frucht oder das 

hohe Gras um sie herumwdchst. 

Fronleichnam ist im ganzen katho- 

lischen Lxtnd ein religidses Volksfest. 

Oberall finden Prozessionen statt. Zu 

Halls tatt und in Traunkircheny wo 

betten sich die Vicrscit- 

httfe in das reiche Acker- 

land. Neben der langen 

Reihe schwerstampfen- 

der Rdsser stehen flinke 

Traber im Stall, wenn 

Bauer und Bauerin libers 

Land fahren wollen oder 

zu gastlicher Hochzeits- 

tafel in den Nachbarort. 
Ubcr goldene Weizen- 

uiid Gerstenfelder, liber 

tennenhafte Ebenen 
und sanft geschwim- 

genc Ackerblihel, liber 

friichteschwere Obst- 
baumgarten und aus- Braunau am Inn 

gedehnte Forste blicken barockc Kirchtuime 

und die steilen Satteldacher der Biirgerhauser 

weithin ins Land. Gleich einem standig 

schwingendcn Grundakkord baut die Alpenkette 

das vielgestaltige Zickzack ihrer Gipfel in den 

Himmel, wo immer man gegen Sliden blickt. 

Ob in den reichen Markten am Inn, in 

Scharding oder Braunau oder im Land drinnen, 

in Ried oder Haag, ob in alien Schifferorten, 

wie Obemberg, Oder in den weiten Ddrfern, 

liberal! klingt die Daseinslust des Innviertlers 

auf, liberschaumcnde Lcbensfreude bei Tanz 

und Gesang, Hochzeits- und Kirchtagsfesten. 

Im tiefsten Grund ist es Liebe zur Erdc, zum 

Lande, zur Hcimat, wie sie aus der Mundart- 

dichtung Stelzhamers spricht. 

In Altaren und Krippenwerken tritt der Name 

Schwanthaler dem sinnenden Besucher entgegen. 

Bei Wemstein am Inn haust in einem romantisch 

verwunschcnen Schldfichen Alfred Kubin, 

des sen Graphiken — meisterhafte Phantasterei 

der Zeichenfeder — wohl schon durch die gr5fiten 

Ausstellungshallen Europas gewandert sind. 
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Schardtrn! am Inn 

IM HAUSRUCK. Mitten durch das oberOsterreichische Land zieht sich ein 

dicht bewaldeter Bergriicken, der Hausruck. Als Leib eincs Ricsen mag die 

Phantasie des Volkes den breiten, hohen Riicken geschaut haben, der auf dem 

umliegenden Hligelland, durch keine Tiefenlinie von ihm getrennt, zu ruhen scheini 

— ein dunkler Traumer. Wenn er im Schlummer seine Krafte riihrt — Berg- 

rutschungen in tief gelegener Schotterdecke, sagen die Geologen — so kann es wohl 

geschehcn, dafi er, der Riese Hausruck, Hauser von der Stelle riickt. Dennoch lieben 

ihn die Menschen als einen guten Riesen, besonders seit er ihnen einen Schatz 

verschenkt, der ihrer Wohlfahrt dient. Zu Zeitcn Kaiser Josefs II. wurdc Braun- 

kohle hier entdeckt. Seither sind die Bergleute ins Land gekommen. Wolfsegg, 

ein in den Bauernkriegen heiB umkampfter Markt, ist zum Namenstrager des zweit- 

groBten KohJenrevicrs in Osterreich geworden. 

Ein bliihendes Gefilde, zieht das Hausruckland hiniiber bis zum Donautal. An 

seinem untern Zipfel liegt Lambach, die alte Benediktinersiedlung an der Traun. 

Hier kann man noch bewundernd vor dem prachtigen Barockportal verweilen. 

Verlafit man jedoch den Bercich der Klostermauern, so tritt man in den Bannkreis 

eines unwiderstehlichen Zaubers. 

DAS SALZKAMAiERGUT. Dieses in Worten zu beschreiben, ist schlechthin 

eine Unmbglichkeit. Man kann es nur nennen, kann diesen und jenen Namen aus- 

sprechen, um Hmpfindungen zu erweeken oder Erinnerungen wachzurufen. Oder 

jenes iiberraschendc Hochgefiihl, das erd- und ortsgebunden sein mu6, da es den 
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xwuchcn See und Berg nicht geniigend 

Platz verbUibt, toird der FronleichnUunS’^ 

zug au/ dem See abgehalten. Auf dem 

Wasser liest mart die vier Evangeliertt 

tvdhrend vom Ufer oder von dtn Bergen 

die Bdller krachen. 

Vieles wdre noch zu nennen, so der 

Pferderitt der Bauem am Georg stag 

und die underen Feldumzuge. Die jungen 

Burschen enttvickeln in ihrer Kamerad- 

schaft grofien Ehrgeiz. Miihsam tvird 

Holz auf die Gipfel zum Sonntoend- 

feuer geschleppt^ fur den Maibaum der 

Idngste Fichtenstamm ins Tal gebracht. 

Wenn es gelingty des Nachts den be^ 

wachten Maibaum im Nachhardorf 

durchzusdgen-, toird daruber noch lange 

gesprochen. 

Nicht zu trennen vom Brauch ist 

das Died. Deshalb uberall der grofie 

Reichtum an echten Volksliedern. Der 

Almruft die Jodlety Wtldschutzenheder, 

Weihnachtsstrophen. Zu LAebe und 

Spiel eignet sich der alte Volksiam. 

Ldndler und figurenreiche Tame 

wechseln mit dem schtvierigen Schuh-‘ 

planter ab. So toird das alte Brauchtum 

zum Ausdruck eines Volkes und setnes 

Charakters. 

Menschen jcdesmal befWt, ob er nun von 

Obcr6sterrcich, Salzburg oder aus dem Stcirischcn 

in das Salzkammergut einfahrt. Eine sich stei- 

gernde> erregende Spannung ist es> die Auge 

und Gemiit umfangt und mit Ungeduld vom 

Nahen zum Nachsten blicken lafit> wo doch 

beides so unwahrscheinlich sch5n anzuschauen 

ist — bis in Ausruf oder Umarmung sich das 

Gefiihl einen Ausweg schafft oder in der seligen 

Behauptimg: Gott hat die Welt in sieben Feier- 

tagen geschaffen. 

Namen nennen, Orte, Seen, Berge! Da ist 

das aufragende Dreieck Traunstein, Schafberg 

und der bereits steirische Dachstein: Wahr- 

zeichen gegen drci Lander, iiberschauend, 

ieder seengespiegelt. Da sind die Seen selbst: 

Der Traunsee in seinen beiden Halften, von 

heiterem, siidlichem Aspekt die eine, roman- 

tisch, dunkel, tiefernst die andere, dahinter die 

Felssilhouette der Schlafenden Gricchin. Der 

Attersee, ein machtig weites Meer, auf dem die 

schweigsam ziehenden Jachten beheimatet sind, 

dessen Ufer Kolonien von Villen einsaumen. 

Der sonnig-heitere Mondsee mit den Seerosen- 

flachen vor der senkrecht drohenden Drachenwand. Jenseits des Scharfhng der 

Wolfgangsee in seiner einmalig 

geformten Gebirgsumrandung. 

Akteuren gleich rreten sie in der 

Rundiing an, der Zwdlfer-, der 

Rcticn- und der Mittagskogel, 

der stolze Sparber und die lang- 

gestreckte Bleckwand. Der Schaf¬ 

berg mit klihnem Profil bandigt 

sie alle. Dazwischen liegt der See, 

dunkel traumend, Prinzessin oder 

Kind. An seinen Ufern, Spiel- 

schachteln entstiegen, reizvollc 

Orte, voran St. Wolfgang. Des 

Morgens, des Abends, wann 

immer man will, trifft man Schlofi Orth 
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PronleichnamspTOZ€snon auf dtm Traunsee 

Liifte, Schatten und Licht bei unbckummcrter Balgerei. Wolken kommcn, puttcn- 

gleich^ iibcr die Bergc herbei und aus den Fliiflchen gesellen sich Nebelkinder 

hinzu> keck und kugelig die Welt beguckend, 

Talabwirts ist Ischl zu nennen, die Sommerresidenz dcs alien Kaisers. In den 

Wiesen stecken an hohen Stangen Blumenbuschen, vom Osterfest her, oder spilter 

Palmweidenzweige, von glaubiger Hand zum Schutz gegen Hagelwetter in die 

Erde gesteckt. 

Traunaufwarts der Hallstattersee, altes Geheimnis hiitend. Wie die Hiitten einer 

Weihnachtskrippe bauen sich die Hauser des Marktes auf schmalen, abgestuften 

Felsterrassen vom Seeufer zu den Lehnen des Salzberges empor, auf dessen Hoch- 

fUiche das weltberiihmte, urzeitliche Graberfeld liegt. In heller Vormittagssonne 

mag man zum alten Kamer promenieren und vor dem Beinhaus und den Reihen 

der fromm bemalten Totensch&del hamletischen Gedanken nachhangen. 
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Unbewegt gegenuber dem wandlungsreichen Schicksal des Menschcn halt der 

Dachstein im Eispanzer seiner Gletscher zeitlose Wacht, mit kbniglichem Gipfel 

die Hochwalder liberragend. Aus geheimnisgriinen Augen schauen die Gosauseen 

zu seinem majestatischen Antlitz emp>or, in dem sich Urgewalten widerspiegeln. 

Nahe wohnen im Salzkammergut Naturschbnheit und Handwerk beisammen; 

von dem einen sich wendend, begegnet man dem andern. Da sind die geschnitzten 

Statuen und Kanzeln^ die Heiligenfiguren und die beriihmten Altare: Hallstatt, 

Mondsee und zu St. Wolfgang Michael Pachers wunderbarer Fliigelaltar. 

Da ist die alte Klostersiedlung Traunkirchen; auf vorspringendem Hugel in steiler 

Bucht des Sees, den schon die R6mer den gliicklichen nannten, reihen sich Konvikt 

an Kirche, daran der vertraumte Hof, der nun vereinsamte, vom Schwibbogen ab- 

geschlossene Garten. Ein Friedhof schmiegt sich an, freiblickend geschiitzt von einer 

niederen, zum Wasser abfallenden Felsenmauer. Eng riicken die Gniber aneinander, 

Schlingrosen und Efeu ver- 

decken Grabkreuz und Hiigel. 

Wer solchen Gedanken zu- 

geneigt ist, kann an diesem 

begnadeten Ort von der Ver- 

sbhnung des Lebens mit dem 

Todc erfahren. 

Dem pulsierenden, iiber- 

schaumenden Leben zugewen- 

det, locken pittoreske aus- 

sichtsrciche Strafien, weiter- 

zufahren, laden Bergbahnen 

ein, zu den Gipfeln zu steigen, 

um das Seengebiet des Salz- 

kammergutes in seiner Ein- 

maligkeit von der H(ihe zu 

liberschauen. 

Wie man in Rom, wenn man 

dereinst zuriickkehren will, ein 

Geldstiick in die Fontana di 

Trevi wirft, so verweilt man 

mindestens fiir einen Abschieds- 

blick auf der Promenade in 

Gmundcn. In aufsteigendem 

Bogen hingebaut, ist Anmut 

die dominierende Note des 

Bildes der Stadt. Biirgerhauser 
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Sf. 

halten mit Villen und Schldsscm freundliche Nachbarschaft> Booic schaukeln 

sanfc auf dcm Wasser, Schwane ziehcn mit breitgcluftctcn Schwingen zum Ufcr 

heran und das Seeschlofi spiegelt seine silbriggrauen Formen in den Wellen wider. 

VON KREMSMONSTER NACH ST, FLORIAN. Flink und heiter strbmen 

die pastellgriinen Wasser der Traun durch Forste und Acker hinaus in die frucht- 

bare Heide von Weis, einer Stadt mit buntcr, ehrenvoller Vergangenheit. Nachbar- 

lich ist die Traun gefolgt von der jungeren Krems. Mit diesem Namen verbunden 

ist cin hcrrlichcr Munsterbau. Wer Kremsmiinster zum erstenmal erblickt, steht 

iibcrwaltigt vor den burghaft hochgeturmten Mauem der Abtei mit ihren machtigen, 

kuppelgckrbnten Dachem. Weihevolle Klange aus den hohen Glockenstuben der 

helmgeschmuckten Klosterturme lobpreisen den Schbpfer des Alls. Vor dem gliick- 

lich ersonnenen Arkadenbau des Fischkalters gedenkt man bewundernd der Bau> 

meister des Stifts. Wenn man von den Bogengangen dieses einzigartigen, sich iiber 

den Zweck seines Oaseins emporschwingenden Bauwerks aus in den kristallklaren, 

den Himmel spiegelnden Fischweiher blickt und dem Wasser nachlauscht, das 

moosbewachsene Brunnenfiguren dem Becken spenden, dann fiihlt man sich wie 

eingesponnen in ein .abgeschicdenes Reich, in eine Welt voll tiefen Zaubers, zu der 

die wundersame Kunde paBt, dafi hier die Fische einst durch Glockenzeichen zur 

Fiitterung gerufen wurden. Von der HOhc des ,,mathematischen*" Turmes aus, der 
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Sternwarte, kann man 

weithin das Kremstal 

uberschauen, wie es einem 

schbnen Garten gleich 

nach den Hangen des 

Vorgebirges zieht. Dem 

nach Siiden gleitenden 

Blick bietet sich die viei- 

zackige Welt des Toten 

Gebirges dar. SchrofTer Had Jschly Kurmtitelhaus 

Grat neben schneeig glanzendem Gipfel, wird es von der Mauer des Hohen Priel 

majestatisch iiberragt. Tageweite einsame Wanderungen erbffnen sich hier; auf- 

steigende Hochbbden, eine in sich versunkenc Natur. Schon beim Anmarsch 

durch das Almtal oder iiber Hinterstoder tritt man in den Bereich erhabener 

Weite und Stille ein. 

In einem anderen Sinn weit und erhaben ist die Welt zu nennen, die sich 

beim Wort St. Florian auftut. Dem suchenden Blick durch die Hbhenziige 

des Ennstales entzogen, ragen die Tiirme dieses kostbaren Bauwcrks, des 

ehrwurdigen Augustiner Chorherrenstiftes gegen den Himmel: GlanzvoUes 

Meisterwerk des bsterreichischen Barocks. 

Wuchtig und bestimmend ist die 

Wirkung dieses klGsterlichen Bezirks auf 

den Besucher, wenn jener, von der Land- 

strafie kommend, den steilen Hiigel 

aufSvarts steigt und durch den Torbogen 

den langgestreckten Vorplatz betritt. 

Welch unmerkliche Metamorphose des 
Sinnes und der Gedanken beim Anblick 

des zartgliedngen Mafiwerks der Fassade! 

In ihrer Mitte das machtige Portal, 

einladend geOffnet naherzutreten, es zu 

durchschreiten, bis sich beidseits die 

Stiegc entfaltet und, dem Fufie voran, 

das geraumige Karree des Innenhofcs. 

Sacht und sanft wie ein wohlmeinendes 

Wort formen sich die klaren Linien der 

Fronten zum Raum — zum barocken 

Lebensraum. 

Die Namen Carlo Antonio Carlonc und 

Jakob Prandtauer tauchen wieder auf. Stift St. Florian 
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Hrlesene Gaste haben durch alle Jahrhunderte hier geweilt, Kaiser, Papstc, Kiinstler 

und Meister, zuletzt Anton Bruckner. Albrecht Altdorfer dankt das Stift eine Reihc 

kostbarer Tafelbilder, die in ihrer seelischen I^idenschaft, in der Pracht ihrer gliihen- 

den Farben, einen Hbhepunkt der Donauschule bezeichnen. 

t)ber die Jahrhunderte hinweg spannt sich der Bogen der Kunst zu Bruckners 

Symphonien, in dencn' sich barocker Geist und bauerliche Landschaft in innig 

tOnendcr, verklart entriickter Klanggestalt offenbarcn. Fcststicge, Kaiserzimmer, 

Bibliothekssaal, leuchtende Deckenfresken, Schnitzwerfc des dunklen Chorgestuhls, 

jubilierende, musizierende Engel, in alien ist jener Geist beschlossen, der dem Lande 

Oberbsterreich eigen ist: Urkraft der Erde und ein glaubiger Sinn. 
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Vielfalt vicr La.u'Nchaft, dcr Arbeit und Menschen, Viclfalt der Farben 

und Klangc, V^ielfalt in Rede, Lied, Vers und Brauch, in Dorf und 

Stadt — allcs davon und in allem zusammcn bist du, gebend un- 

crschbpflichc, miittcrliche Heimat Niedcrdsterreich. 

Lafi deinen Sohn zu Freunden von dir crzahlen: 

IM SEMINAR ZU ST. POLTEN. Es war ein weiter, erregendcr Wcg, als 

dcinc Mutter mit dir aus dem nbrdlichen Weinland iiber Wien und den Wiener- 

wald nach St. Pdlten fuhr. Als die Kuppelgewalt des machtigcn Domturmcs aus 

dem Horizonte stieg, rann dich ein leichter Schauer an. Und als die andcren Tiirme 

nachriickten, Pyramidenspitzen und wieder Kuppelhelme, da empfandest du, 

ohne es sagen zu kdnnen, dafi dies ein geistlich gepragtes Bild war. Und dann 

gliihte es dich an, das Farbenjauchzen, Formbeben dcs Barocks. In wagender 

Beklommenheit standest du auf dem groCen Domplatz, in crrcgtem, scheuem 

Erwarten gingst du durch das Tor. Marmorsaulen, goldene Kapitale, Deckenprunk, 

Gold- und Farbenleuchten der Altarbilder fafiten dich tief. 

Rathaus und Dreifaltigkeitssaule, Franziskanerkirche und Karmeliterkloster, 

kiihn durchbrochene Giebel, bliihende Steinwolken, lebenswehende Faltenwurfe, 

goldene Strahlenkranze, sie senkten dich an cinem einzigen Tag tief in den Reich- 

tum jener verklungencn Welt. Jakob Prandtauer, Daniel Gran, Altomonte, Mun- 

genast und Krcmser Schmidt sind dir seit damals erlauchtc, vertraute, schenkende 

Namen. 

Die Seminartische waren zu dieser Zeit karg gedeckc und da hing drauGen auf 

den Strafien vor der Stadt hoch obcn im hartblinkenden Griin machtiger Kronen 

eine cinschichtige, vergessene Birne. Ansehnlich, backig, herzhaft gelb. Eine halbe 

Stunde Oder langer schosset ihr hinauf. Wenn ciner sic traf, war er vielbeneidet. 

Aber wenn er hineinbiG, verzog es ihm den Mund. Wochenlang muGte sie daheim 

im Kasten liegen. Dann wurde sie auGen schokoladebraun, innen silberGeischig 

glanzend und herriich siiG. So wuGtet ihr bald, daG St. Pblten nahe am Mostland lag. 
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Die Professoren betreuten euch sorgsam. Geme lieBen sie die Dinge sprechen. 

Den Arkadenhof der Schallaburg mit dem wunderbaren Terrakottastuck eine& 

italienischen Meisters werdet ihr nie vergesseh. Seitenstetten war euch etwas 

aus der Hand. Aber ihr suchtet es auf. Schbne fleifiige Stille, liegt es ira 

werkenden Land. 

Einmal zogen zwei von euch eigene Wege. Ober ihren Hauptern hatten sie ein 

Fahnlein gehifit. Dieses soUte die grofie Herzenssehnsucht anzeigen, die Lust 

nach aller Weite und nach allem Schdnen> die darunter schritt. Nach Mank, nach 

Amstetten hiniiber zogen sie und weiter zu. Sie erlebten> dafi dieses Land soviel 

wahrhafte Bauem zahlt als grofie, wblbende Biihel. Wic Schlbsser stehen sie darauf, 

die stockhohen Hbfe der Herrenbauern. Was vor und um die Welt und die Erde 

ist, gehbrt ihnen zu: Acker, Wiese und Wald. Schwarzastige, kronenwuchtige Birn- 

baume stehen vor den Hbfen, in Garten, an Rainen. Mollig, behabig, mannlich- 

herzlich klingt der mundartliche Laut. 

Spater einmal standest du mit einem Madchen oben im Pafidorf Annaberg, im 

Portal der Kirche. Der metallgetafelte, eigenwillig geformte, hohe Turm ragte 

pragend in den blauen Wintertag. Weit draufien vor euch der schneeschimmernde 

Otschergrat. Dann fuhret ihr hinaus in das unendliche Leuchten, durch den dunkel- 

griinen, weifiiiberdeckten Wald. Da aber brach ein Wunder aus der Erde, ein Wunder 

fiir dich, das Kind der Hiigel. Durch die kristallene Kruste des Eises klomm das 

makellos reine Bliihen der ersten Schneerose, entsprossen der lautlos bauenden 

Kraft des Winters. Behutsam Ibstest du die Bliite und gleich behutsam gabst du 

sie dem Madchen. Bluhend weifi und blank wie die Rose, wic der unendlich 

spriihende Schnee, jung wie dcr starke Atem des Waldes, staubchenlos wic dcr 

rufende blaue Himmel war diese Stunde. 

Du hast aber auch auf die sommerfrdhlichen Gcwasser nicht vergessen, auf Erlauf- 

und Lunzersce, Gebettet in Blumen und Wald, fliissiger blauruhender Glast, rufcn 

sie dich, bicten sie schOnste Ruhstatt dem stadtmiiden Oast, lockcn sie die baucr- 

lichen Pilgcr Niederbsterreichs ab von ihrem frommen, milden Biifierweg zur 

Gottesmuttcr in Zell. 

STUDENTEN IN DER WACHAU. Deine St. Pbltner Professoren wollten 

aber, du soUtest mehr sehen als nur Bines odcr Gleiches, Und da safiet ihr denn 

einmal im Kellergarten auf Stift GOttweig. O du unvergcfiliche Stunde! Blau 

von der Nacht, goldget5nt vom Mond, mildweifi vom Kastanienbliihen. St. Benedikt 

liebt, auf den Bergen zu bauen. Vor uns Tal und Ticfe. Dort draufien, umschattet 

von Auen, die Donau. Daruber viel hundert Lichter, Giebel, Dacher, Tiirme, 

Berge. Morgens zoget ihr durch Krems. Weil ihr Studenten waret, liefiet ihr es 

schallen: ,,Bin ein fahrender Gesell*, kenne keine Sorgen . . .“ 

Hei, das halite in den engen Gassen. Blutwarm nahm euch die Vergangenheit 

an den Handen. Ware am Steiner Tor eine Schildwachc gestanden, blau gewandet. 
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mit rotcn Stulpcn und weifiem 

Lederzeug, cs hatte cuch 

nicht gewundert. 

Als dann die frOhliche Schar 

nach Diirnstein zog, war das 

noch ein Wandern? War es 

nicht ein Versunkensein in 

Romantik und Vergangenheit? 

,,Zum Sanger BlondePS 

„Zum K^nig Richard L6wen- 

herz“ hiefien dort die Gast- 

hofe. Und als du oben lagst 

auf einem Mauerstiick der 

Burgruine und unter dir das 

breite Wasser strOmte und 

die dunklcn Walder der 

Berghange schimmcrten, da 

kam dir das erstemal die Empfindung, die Seele einer Landschaft zu fuhlen 

und alien Schicksalen, die darin gewirkt haben^ nahe zu scin. 

Majestatisch thronte Melk. Steinerner, gewaltiger Altan, daraus cmporbluhend 

Prandtauers gottherrliche Tiirme. Grofi, wuchtig das Stift. Wiege der staailichen 

Ordnung im Donauraum, Wiege bsterreichischer Kultur und Wissenschaft. Was 

der prachtige Bibliothekssaal dem Geiste bcreithalt, konntet ihr kaum mit den 

Augen fassen. 

Ihr alle anderen aber solltet wenigstens einmal auch den farbigen Seidengewandern 

und schimmernden Goldhauben der Wachauerinnen begegnet scin. SchOn ist cs, 

wenn dazu dcr Abend leuchtet wie damals auf GOtt- 

weig und wenn ihr den herzergreifenden Wellen- 

schlag des Liedes hOrt: „Und kehren wir heim in 

der VoUmondnacht . . 

IM WALDVIERTEL. Eggenburg liegt fast an 

der Schneide zwischen Wein und Wald, mild 

gewarmt vom fallenden, sich 5ffncnden Land. Weit 

droben aber um den Nebclstein weht es rauh und 

scharf. Dort schneidet man den Hafcr mit den 

Faustlingen und ein Ottenschlager Wahrwon heifit: 

„Drciviertel Jahr Winter, ein Vierteljahr kalt“. 

Uralter GranittKxlen rcicht bis hinauf in die Acker- 

krume und bisweilen liegen machtige Fclsblbckc 

im bebauten Grund, die der Ptlug sorgsam um- Weifitnknchen 

Stift Gottuieig von Stein a.d. Donau 
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fahrt. Machtige Fichtcnwalder pragen 

dem Land ein dunkles, mannliches 

Antlitz. In herber Helle ruhen darin 

Hafer und Roggen. Blauer Flachs, roter 

und weifier Mohn und griine, tiefgriine 

Wiesen schenken Farbenfreude. 

In weiten, machtvollen Wellen ruht 

das alte Gebirgsland. Weifie Strafien 

ziehen in gelassenen Schwiingen berg- 

auf und bergunter. Immerzu krbnt die 

h5chste WOlbung ein dunkelbartiger, 

nadeigriiner Wald. Dann bricht oft 

pltttzlich das Land ab und jetzt sichst 

du, wohin die gcwaltigen Steinmassen 

kommen und kamen, die einstmals sich 

liber Feld und Wald zum uralten 

Hochgebirge tiirmten. Stcil fallt eine 

Wand ab und inzwischen der vielen Baume liegen die Gesturzten. Wirre Schuit- 

halden voll grofier und kleiner Bldcke, voll grofier und kleiner Steine. An 

ihrem Saum fliefien Thaya und Kamp. Sie nehmen die Steine mil in ihr endlos 

weites Wandern. In unzahligen Schlingen umflieBt das braune Wasser den harten 

Urstein. Auf steilen Fluchten trotzen Burgen, dammern Ruinen. 

Einmal warst du ins Waldland eingeladen. Einen Tag lang fuhrest du immerzu 

durch Wald und dann, dann muBtet ihr halten: Gewaltig, prachikiindend ein 

Barockturm! Darunter ein Pfeilerwald himmelstrebender Gotik. Kieuzgang und 

Brunnenlaubc, vielfaltiges gotisches Bliihen und romanisches Verklingen, Zweitl, 

das Stift in seiner bezaubernden Lage am rauschenden Kamp inmitten herrlicher 

Walder. 

Ihr fuhret weiter und kamet hoch hinauf zur Grenze. Weltliche, reisige Geschichte 

trat euch in den Weg wie ein Fels: Heidenreichstein, die schdnste Wasserburg des 

Landes. 

Wesenhaft stark ruhen im Waldland Sine und Branch. Auf Giebeln erbliiht 

vielfaltiger Mai: Burschen setzen ihren Madchen griine, banderwehende Fichten- 

baumchen. Schelmischc Maiwege werden mit Sagespanen oder Kalkmilch angelegt. 

So fiihi .1 sie unversehens liber Strafien und Wege, von diesem zu jenem Tor. 

Gehiitetes ist plbtzlich kundgetan. 

Den Wintcrabend erflillt noch mancherorts die „Rockreise“. Frauen und Madchen 

„reisen** in befreundete Hauser, Garn zu spinnen. Leise laufen die ziersamen Rader, 

Burschen kommen und singen, Frauen und Madchen crzahlen vom Rauberhaupt- 

mann Grasl, vom boshaften Waldschrat, von der gottgestraften neugierigen Dim. 
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AUe Bundesldnder Osterreichsgrenzen 

an das Ausland — ausgenommen 

Wien. All* Bundesldnder in Oster- 

reich haben eine L.andeshauptstadt — 

ausgenommen Niederdscerreich. Rund- 

um ist Wien von Niederdsterreich um~ 

geben^ dessen Hauptstadt es gleichzeitig 

ist. So nimmt das Land Niederoster- 

retch zur Bundeshauptssadt eine einzig- 

artige Stellung ein. 1st ihr in bosen und 

in frohen Tagen wohl immer am ndchsten 

gewesen. 

Vier Viertel hat das Land, die Donau 

halbtert es von Westen nach Os ten. Sud- 

lich vom Strom liegt tines unter^ das 

andere ober dem Wienerwald. Im 

Norden das dritte vor^ das letzte hinter 

dem Manharisberg. 

Man kann die Teile auch anders be- 

zeichnen : Auf der Karte links oben 

das Waldviertelt schtverbiuttg, manns- 

krajtig. Daneben rechts flachhugeltg^ 

sonnigy das fruchtbare March/eld. Links 

unten anmuttges Alpenvorland. A Is 

letztes der Wienerwald mu den aus~ 

laufenden Hdngen und den Ebenen gegen 

Osten. 

Ein vielsirahliger Stern von Strajlen 

durchzieht das Land., trifft sich in Wien 

oder geht von dtesem aus. GUichlaufend 

mis der Donau folgt die Linzer Bundes- 

strafie einer alien Romerstrajie uber 

die Strengberge nach Amstetten und 

St. Polten herein. Nordlich davon 

fingern die Wege nach Bohmeny einer 

auf Budweis zu, der zweite dtrekt nach 

Bragy der dritte in Rtchtung Brunn. 

Prejiburgy schon jenseits der Grenzty 

tuird auf der Fahrt tn die Karpathen 

beruhrt. In Bruch a. d. Leitha macht 

man Hurz Station am Weg nach Buda¬ 

pest und auf den Balkan hinunter. 

Ober Etsemtadt geht es glexchfalls ins 

weite Ungarlandy wdhrend die Serpen- 

tinen des Semmering im weiteren Ver- 

lauf zur Oabelung nach Jugoslawten 

und Italien fuhren. 

Im wesentltchen auf den gletchen 

Strafien stnd schon vor 2000 Jahren 

die romischen Legionen durch das Land 

Da und dort aber steht noch ein alter 

Webstuhl. 

IM WEINVIERTEL unter dem Manharts- 

berg bist du daheim. Seine Menschen und 

seine Landschaft sind dir vertraut wie ein 

Bilderbuch, das du dir inrnier wicder an- 

gesehen hast. 

Dein liebster Berg dort oben, der Hutberg, 

mifit ganze 295 Meter. Doch siehst du von 

ihm aus im wclthellen Hcrbst Schneeberg, Rax, 

Dtscher und Hochschwab, siehst von der 

niederdsterreichischen Nordgrenze hinein ins 

Steirische. 

SCHON IST DAS FROHJAHR. Du gehst 

den Weinbergen entgegen und dariiber her 

griifit dich ein junger Pfirsichbaum. Seine 

zarte Krone tragt er voll milder, wundersamer 

Flammen, zierliche leuchtende Rosenstraufie 

ohne Herkunft und Obergang. Du siehst keine 

Blatter, nur Bliiten, kein Halmchen Rasen 

griint darunter. Die RebstOckc hocken noch 

verhutzelt und rissigbraun, ihr scheuer griiner 

Anflug ist noch zu klein und blafi. Unzahlige 

graue Pfahle stehen wetterdiirr und tot, die 

gelbe Erde liegt noch nackt. So ist*s als bliihten, 

als wuchsen die wunderbaren, lichtroten Pfirsich- 

straufie unvermittelt aus blankem Holz und 

winterkeuscher Erde. Du kOnntest stunden- 

lang gchen und fandest nichts als rufende 

Flammenbiische und darunter braune Reb- 

stocke und endlose Reihen grauer Spiefie. 

Voll zarter Anmut, seltsam schbn getdnt ist 

dieses Bild. Von dem ersten Weingarten her, 

der vor deinen Schuhen hin sanft hiigelan 

zieht, bannen dich drei Farben, nahe ver¬ 

traut, beschwGrend fremd. Eine Weingarten- 

hiitte, grau, regenverwaschen, mauerlos, stroh- 

gedeckt. Ein Kirschbaum, iiber und iiber 

bluhcnd, strahlend weifi. Und gelbe, gelbe 

Erde I Mit Gewalt mufit du den Gedanken zu- 
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sammenhalten, dafi dies ein Bild an 

der Pulkau ist und nicht eines am 

Jangtsekiang. Grau, weifi, gelb, das 

ist die stille, zarte, landweite Triko- 

lore aller bliihenden L^bfibergCj an 

der Pulkauj im Donauland und in 

China. 

SCHON ist UNSER SOMMER! 

Millionen Weinstbeke bis hin zur 

untergehenden Sonne. Niedriger, 

dichter, endloser, hellgriincr Wald. 

Vor dir das sch6n gefaBte reiche Tal. 

Querdurch hundert, aberhundert, 

tausend Acker. Flammende Bander, 

zwei Gehstunden lang, goldflimmernde 

Kornseen. Dazwischen griiner Klee, 

griines Krautwerk, blitzend im letzten 

lichtschiittenden Strahl. 

An der Pulkau, in der Talmitte, die Orte. Grofie gute Dacher, ein starker breit- 

schultriger Turm, rundum Baumkranze. So liegen sie eingezeilt, die Weinbauern- 

markte und -dttrfer, lang, grofi, mannbar. Ihr sollt sie aufsuchen und in ein Haus 

treten. Starker schmiegender Geruch von Hausbrot, schwelenden Kesseln, Mehl- 

truhen, federprallen Tuchenten, Atem von Tier und Mensch, Stroh- und Scheunen- 

warme umfangt euch gutig, mutterlich bergend. 

Driiber dem breiten Talbogen wieder hellgriine Hugel — Wein. Wein! 

Darauf ein naher Taubwaldberg in einer Welle, anmutig verschwingend, 

beredsam hiniiberweisend zu den groBen Buchen- und Eichenwaldern von 

Ernstbrunn. 

Und die Menschen hier? Sind sie nicht arbeitsreich ? In bedrangten Nachten 

wehren ihre Rauchfeuer Frbste. Und ist auch der Wcinstock gegen Nasse, Diirre 

und Insekt bewahrt, so gehen sie miid und hager in die schnittreifen Felder. Unter 

schwarzen Wolken bangen sie um beides. In unruhvollen Nachten ringen sie mit 

dem gebarenden Vieh. Fahren sie um Eichenstamme in den Wald, so fiittern sie 

eine Stunde nach Mittemacht bereits die Rosse. Seine altertiimliche Rede hat sich 

das Volk beharrlich bewahrt wie einen funkelnden, meertiefen Reichtum. Jahr- 

tausendfeme Machte und Urheimaten leuchten auf in Wort und Brauch. Hoch- 

zeitszier, Weinlesetanz, Weizauslbsen und FedernschleiBen schenken farbige Tage 

und Nachte. 

Jetzt im Sommer soUten wir alle auf einen Kirtag gehen. Er ist kein 

blofier Jahrmarkt, er ist das eine hohe Fest des Jahres, zwei Tage, zwei 

Raabs a. d. Thaya 

318 



Kezogen, dU Stdmme dzr grofitn 

Vdlkerwandzrungt die hunnische Geificl 

GotteSy die Atvaren in der einen, die 

Pranken und Bayern in der anderen 

Richtungy die Bojer und Magyaren, 

die Kreuzfahrer und die Bdhmeny die 

Schtveden und die Hussiteny die Tiirken 

und Janitschareny die Polen und die 

Pandureny die napoleonischen Garden^ 

die liedfrohen Regimenter der dster- 

reichisch-ungarischen Monarchie — und 

nun die deutschen und die alliierten 

Armeen. 

Auf den gleichen Strafien sind ihres 

Weges gezogen Herzdge und Gra/en, 

Kurfursten und Kaiser y bdhmischey 

ungarische Kdnige. Sind auch gezogen 

Bettelmdnche und Flagellanteny Kauf- 

ieute und Prddikanten, fahrende Schuler, 

Scholaren, MinnesUnger, Troubadoure, 

Abte, Dombaumeister, Maler, Kupfer- 

stecher, Orgelbauer, die Bruder von der 

Rose und Abraham a Sancta Clara. 

Etlige Kuriere und Damen in schaukeln- 

der Sdnfte, Casanova in spdten Jahren, 

Augustin der Bdnkelsdnger und Mozart 

auf der Riise nach Prog. 

Was alles ist doch uber das Land 

hintueggezogen im letzten Jahrtausend 

und noch einmal tausend Jahre zuvor. 

Ein steinemes Buch der Geschichte Mt 

das Land, ein lebendiges Buch der 

Menschen darauf. Mit dem Stempel 

von Sorgen und Freuden, von Wissen 

durch Ertragen und von Weisheit durch 

Erletden, hat das Leben hierzulande die 

Gestchter gezeichnet, bis sie gexvorden 

sindy tote sie uns jetzt entgegentreten — 

Oder auch tvie aite Meister ein Antlitz 

auf die Leimoand maJen. 

Gleich der treuen Welle des Donau- 

stromsy der Rebe gleich und den frommen 

Tauben, hdngt der Sohn dieses Landes 

der Vdtersitte und seiner geliebten 

Heimat an. 

Untermauern tvir die Viertelein- 

teilung des Landes durch Nennung von 

Or ten und Stddten : Dunkel sind die 

Wdlder um Wettra, H armannschlag 

Nachte Fest an reichgedeckter Tafel. Neu 

getuncht sind die Mauern, frisch gefirnifit die 

Tore, die Fenster blank geputzt. 

schOn ist das weinland im 

HERBST! In den Wcinbergcn klingen die 

Glocken. Nicht zu Festlichkeit und Herzens- 

lust, wie die Dichter meinen, nein. Drei, vier 

Wagenhbhen ticf schneiden die schmalen Wege 

in den gelben, bergenden Lbfi, der trauben- 

vollen Bottiche stehen viele im Weingebirg und 

oft muB noch zur Nachtzeit gefahren werdcn, 

sie alle zu holen. Da melden von weitem die 

Glocken, meldet der PeitschenknaU, in der 

nachsten Auswcichc bleibst Du stehen und lafit 

den Nachbarn vorbei. 
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LUiet^feJd 

Die Keller sind grofi. Nicht jeder Weinhauer hat fiir sich, fiir seine 

Lcutc ein cigcnes Dach, aber ein Gemauer fiir Geschirr und Passer hat cr. 

Darum zahlt ein rechter Weinbauernort mehr Prefihauser als Wohnhauser. 

Sie liegen in einem trockenen, schmalen Tal und schauen von feme her wie 

eigene DOrfer. 

Die Prefihauser stehen mit der Rtickwand am Berg. Steige fiihrcn durch Wiese 

und Strauchwerk hinauf. Oben wehen Akazien, Nufibaume, Linden, Kastanien, 

Holunder. Das gibt Schatten und den Kindera frOhlichcs Land fiir Spa fie und 

Spiele. 

Die Traubenmiihlen leiem, vom Prefitisch rinm mattgoldener Strahl, Schlauche 

und Holzrinncn leiten ihn erdwarts. Der jiingste Knecht fahrt mit Bottichcn voll 

Trauben zu und ab, Hausherr und Tagwerker pressen bis gegen Mitternacht. Es 

ist eine schwere, heikle Arbeit, dieses Hantieren mit Riesenkraften und man mufi 

diese Arbeit verstehen. Die grofie dunkle Presse achzt in alien Stiicken, wenn der 

machtige Stein bebend schwebt, wenn die schmalen Riegel, die ungeheure Spannung 

tragend, knallend krachcn wie unhcilvolle, bcdrohende Schiisse. Unten im Keller 

zieht unsichtbarer oder weifilichter Nebel, walk und geistert. Oben im Weinberg, 

uber einer Luke, steht eine seltsam gedrungene Miihle. Sie windet, handbewegt, 

den „Dun8t“ aus dem Keller. Trotzdem zieht man jedes Jahr cinen oder zwei herauf, 

betaubt, besinnungslos. 
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und Karlstift an der bohmisch-oberoster- 

reickiichen Grenze ; hochgelegtn ist das 

Land mit stinen schweren» dunklen 

Bdden. Tagexveite Wdlder umgeben 

Ztvettl, dit Stadt und das ehrwurdige 

Stift. Ober Otunschlag und Martins- 

berg schiebt sich das Waldviertel an die 

Donau heran^ in den niedersteigenden 

Tdlern der Isper und des Weitenbaches 

reizsjolle Durchbriiche bildend. Wer 

von Gmundt der Grenzstation, oder von 

Allentsseig oder von Waidhofen zur 

Donau tvill, tvdhlt gerne den Weg itber 

Gfdhl, an Senftenberg vorbei, nach 

JCrems herab. Oben an der bohmischen 

Grenze und auch im Thayatal stehtn 

Burgen und Schlosser : Heidenreich- 

stein, hZarlstein, Raabs und Riegersburg. 

Immer mehr behauptet nun der Acher- 

boden seinen Platz neben dent Wald^ 

schiebt sich die Rebe an den sonnigen 

Hdngen vor. Heiter dtfnet sich bei 

Horn das Land. Vielfdltige Wahl des 

Weges steht hier frei: Hinauf nach 

Drosendorf und RetZt hinab durchs 

Kamptal nach Langenlois und ins tveite 

TuUnerfeldy quer ubers Land nach 

Eggenburg und Hollabrunn oder endlich 

im spitzen Winkel iiber den AiaiJ3auer 

Wald und Berg gegen Stockerau und 

Korneuburg, 

Damit ist in tveitem Bogen das Viertel 

unter dem Aianhartsberg bereits er- 

reicht. Allmdhltch losen^ gegen die March 

zu fortschreitendy Kom und Weizen 

den Wald und die Rebe ab. Laa an der 

ThayOy Poysdorf und Mistelbach liegen 

am Weg in das Olgebiet von Zistersdorf. 

Sudlich davon schliefit sich die frucht- 

bare Kornkammer any Gdnserndorfy 

Wolkersdorfy Deutsch-Wagramy Grofi- 

Enzersdorfy Marchegg und Orth. 

Um die Achse der Donau gespiegelt, 

dringt im V'tertel ober dem Wienertvald 

das Alpenvoriand tie/ in das nieder- 

osterreichische Gebiet. Waidhofen an 

der YbbSy Lunzy Scheibbs und die 

Strecke von Mariazell nach St. Pblten 

entzucken durch ihren landschafslichen 

Reiz. Weiterhtn nbrdlich der steirischen 

Ltltenfeldy Portal der Stiftskirche 

Rundum in den Weinbergen siehst du Jacken 

und Tvlannerhiite. Du siehst sie und siehst sie 

nicht. Das ist ein immerwahrendes Biicken und 

Sichumtun:, und wenn der Tag noch so heiter- 

sch5n ist, der eine oder andere Leser noch so 

ein Witzvogel und die Lese noch so reichlich — 

nein, nein, es hat mit Romantik wenig zu tun. 

Tagelang heifit es, gebiickt hinschliefen von 

Stock zu Stock. Ober tausend kbnnen leicht 

in einem Weinberg stehen und oft hangt an 

einem ein Dutzend Trauben. So kommt es, 

dafl daan die Hausfrau, ansonsten die beflissenste 

Hiiterin der Ertrage und Ernten, sich achzend 

aufrichtet zwischen all dem verwirrenden Segen, 

hinausschaut iiber den Weingarten und auf- 

seufzt: ,,Heiliger Gott, nimmt es denn noch 

kein Ende ?“ 

SCHON ist der WEINLANDWINTER! 

Goldene Erde, weiBer Schnee, blaugraues rot- 

dor niges Akazienholz, das ist wintcrliches Wein- 

land in einem einzigen Blick. Neben der StraBe 

Uegen die Keller. Rundgewblbt <5ffhct sich un- 
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vcrmittclt die Erde, von Baumen, Strauchern, Heckcn umstellt, iibcrwachsen. 

Steil fuhren gleich neben dir die Stufen hiniinter. 

Es sind Feiertagc und mancher kehrt gem heim, der einmal gern fortgegangen 

ist. jjGriifi Gott, Herr Professor**, sagst du da und ,,Servus Franz** und ,,Servus 

Schani**. 

Das ist die sch6ne Bruderschaft der Weinbauern und ihrcr SOhne, eine Bruder¬ 

schaft, die nicht leicht erlischt. Mit welchem Herrenamt ciner auch betraut sein 

mag in der vermeintlich gr(3fleren Welt, er sitzt so gem in der behaglichen Nische 

wie ehedem. Etwa noch lieber, weifi er sie doch jetzt, da sie ihm selten geworden 

ist, mehr zu schatzen. Da solltet auch ihr einmal gesessen sein. 

L^ise knistert, tropft die Kerze. Ihr weifier Schaft steckt in einer eisenschwarzen 

Spirale, ihre goldget^Jnte Flamme wirft wahrhaftiges Licht in den irdischen Schatten. 

Die Glaser, iiber die groben Stacheln des schwarzen holzernen Glaserrechens ge- 

stiilpt, widerstrahlen zarte, helle Reflexe. Der Hausherr, mit gefiilltem Weinheber, 

soeben vom Fafi kommend, nimmt sie herunter, eins nach dem andern. Ein scharfer 

diinner Strahl trifft ihren Boden und es schaumt und perlt der fliissige, sommersatte 

Duft. Spricht man den Antrunk — „Gesundheit“ —, dann ist es, als griinde sich 

ein heimlicher Orden. Unmerklich schlaft der Tag in die Nacht, die Stundc spricht, 

die Menschcn reden sich nahe. Der Wcin ninrunt ihr Herz, die Erde schlieCt sie 

ein. Im Wein liegt Wahrheit, Was innen ist, ob gut, ob bOse, wird frei im Wort, 

und alies AuBen schweigt, sinnenhaft und bildlich. Der Laut der Strafic reicht nicht 

in die Seitenlucke. Kaiser und Kdnige, Zeitgange und Schlachten werden gering. 

Was die flackernde Kerze bescheint, ist die Welt. Da werden Schullehrer, Pfarrer, 

Professoren, Doktoren und ihre Vater, Briider, Schwager wieder gleich. 

Die schOnste Stadt des Weinlandes — so sagen viele — ist Retz. Hier entstand 

im weltdunklen Dreifiigjahrigen Krieg das erste geistliche Gesangsbuch Osterreichs. 

Die milde, tiefe Lyrik des Mittclhochdeutschen bliiht darin lieblich nach. Was 

Stifters Nachsommer in der Sprachc der Worte ist, mag der biirgerschOne Retzer 

Stadtplatz in der Sprache der Steine sein. Unter dem Stadtplatz, unter den 

Hausern liegt Keller an Keller. In manchem kOnntest du mit Wagen und Pferden 

fuhrwcrken. tJber Tiirmcn und Alauerzinnen stehen, zum Wald hinauf, zwei 

stattliche Windmiihlen, einsame, bildschOne Sonderlinge im weiten nieder- 

dsterreichischen Land. 

IM MARCHFEI.D standest du einmal Tag fiir Tag, als in aller Morgenfriih 

unerschOpflicher Lcrchensang hoch im Blauen hing, als die weite, weite Erde cr- 

regend erwachte wie ein groBer, machtstarker Mann nach einem guten, kostbaren 

Schlaf. Als sie erwachte wie ein einziger weittragender Acker. Zwei Grenzen blofi 

hatte dieses riesige griine, braune Feld, zwei ragende waldblaue Grenzen, den Bis- 

amberg und die Karpathen. Dazwischen schimmerten allum helle Saaten, dampften 

noch blanke Schollen. Gcwaltig grofi stand der Himmcl dariiber, wahrhaft wie cine 
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Klosterfuuburg 

stemweite Kuppel. Menschlich schlicht, irdisch briiderlich lagen darin die baum- 

umgriinten One mit den roten Kirchspitzen. Und als es dann Ostern wurde, er- 

schimmcrten die bandgeraden Kirschenstrafien zu kindhaft seligen, landwcitcn 

BliitenstrauBen, zu StrauBen unendlicher Freude. 

Bis Grofl-Enzersdorf reicht unsere grofie Insel Lobau. Naturbelassene Wirrnis 

von Wasscr, Baum und Strauch. Immer breiter, schwerer atmet und schlagt der 

Strom. Habt ihr ihn bci Orth schon gcsehcn? Seinen machtvollen Spiegel, seine 

starken, reichen Arme, sein Wild- und Wasscrvogelparadics ? 

Eines EBlingers Sohn wuchs zu hoher Meistcrschaft: Rafael Donner. Mit Grill- 

parzer vcrbindct das Marchfeld iibcr Diirnkrut und Kroissenbrunn „K5nig Ottokars 

Gliick und Ende“. Nun hattest du drci Landesviertcl gesehen. Abcr der Wicncr- 

boden war dir bisher immer aus der Hand gcwesen. Da tatet ihr euch wieder zu- 

sammen, das Erwiinschte zu suchen. BloB das F^hnchen lieBet ihr diesmal daheim, 

denn inzwischen waret ihr keine Studenten mehr. 
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Grenze hleihend, liegen am abwechs^ 

lungsreichen Mittelgebirge Turnitz und 

Lilienfeld, Hainfeld und Gutenstein. 

An der Trasse Grtifemtein an der 

Donau iiber Seulengbach, Altenmarkt 

hinunter zu Hoher Wand, Schneeberg 

und Rax schliefit das Viertel unter dem 

Wienerwald an. Wien in mdchtigem 

Bogen von Klosterneuburg nach Heiligen- 

kreuz und Baden umschliefiendj bricht 

es Idngs einer Thermenlinie zur Ebene 

ab. Zur einen Seite der Sitdbahn ge~ 

deiht schwerer Wein^ auf der anderen 

reiht sich Industrie an Industrie: 

Traiskirchen, SollenaUf Leobersdorft 

Berndorf, Wiener Neustadt, Neun- 

kirchen, Temitz, Wimpassing. Erst 

im Semmeringgebiet bei Gloggnitz und 

Payerbach machen die Schornsteine halt. 

Das Pittentalfuhrt in die Bucklige Welt 

von EdlitZy Kirchschlag und Aspang, 

todhrendostwdrts Wiens im flachen Drei- 

eck Schtvechatf Ebenfurth und Bruck 

an der Leitha der letzte Schritt gegen 

das Ungarland hin getan wird. 

AM UFER DBS STROMS. 

Unruhevoll stromt die Donau durch 

das niederosterreichische Landt bis sie 

tviderstrebend Mafi und Bdndigung er- 

fahrt. Hupfende Stromschnellen undkrei- 

sende Wirbel gebiert ste, unwillig noch, 

im Strudengau ; krummt sich dann bei 

Ybbs zur bosen Beugey engt sich ins Tal 

der sagenumwobenen Wachau und IdJJt 

die Stromung oft die Ufer xvechseln, be- 

vor sie sichy abtvdrts Tullny endlich zum 

breiten Band gldltet. Schotter und Sand 

vom Gebirge fuhrt sie mit sich, lagert im 

niedrigen Herbststand miide das Geschie- 

be aby um es im Fru/vahrshochzuasser bei 

schwellender Flut machtig wetter zu- 

tragen. Des Winters baut sich der Eis- 

stofi von Ungarn her auf. Langsam wan- 

dert seine Barriere der sStromung ent- 

gegeny vom Treibeis stdndtg und stundlich 

gendhrt. Scholle um Scholle tiirmt sich 

krachend aufy bis in manchem Jahr die 

Mcnschen den Strom gleich einer Brucke 

ubergueren. 

IM VIERTEL UNTER DEM WIENER- 

WALD. „Schicksal in M6dling“ nennt Anton 

Wildgans ein Buch. Gleich neben St. Othmar 

war er daheim. Dunkle Schirmfbhren stehen 

iiber seinem Haus zwischen Pels und Himmel. 

Dort irgendwo solltet ihr alle, die ihr das 

SchOne der Heimat suchet, jene Bucher lesen, 

die nahe unten im Wildganshaus in ihrer 

Urschrift bewahrt werden. 

Baden zog dich machtig an, dort fliefit das 

Heilwasser mitten auf der Strafie. Du brauchst 

bloB ein paar Stiegen hinuntergehen und kannst 

es trinken. Auf alien Schwechatbriicken schmeckt 

die Luft nach der Kraft erdtiefer Wasser. Die 

R5mer haben sie gefunden und ein heutiges 

Bad war zu ihrer Zeit Tempel einer Gdttin. 

In friedensguten Jahren gewahrst du dort 

viele Leute, die weit her aus anderen Landern 

kommen. Die satte Glut der Tulpenbliite im 

Kurpark sollst du dir ansehen. 

Der Baumeister spater Klassik, Kom- 

hausel, hat der Stadt ein Rathaus gebaut 

mit griechischen Tempelsaulen und cinem 

flachen, steinbildgeschmiickten Giebelfeld dar- 

iibcr. Es ist gcmessene, edle SchOnheit, 

die er wiederschuf und die sich hinbreitet 

iiber die ganze Stadt. Immer wieder findest 

du Saulen und Saulenreihen, dorische und 

jonische Kapit^e und Karyatiden. M6gen 

sie auch oft ungleichen 

Wertes sein, ihre Form- 

lust und ihr Wille zum 

antiken Schbncn verleiht 

der Stadt wesentliche 

Zuge. 

Mozarts „Ave verum“ 

und Beethovens ,,Missa 

solemnis** sind Urschatze 

Badens. Aber auch Grill- 

parzer, Schubert und Hamburg, Wienertor 
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weiter unten im Siiden Raimund haben diesem Landstrich den Atem ihxer 

Kunst geschenkt. 

Weite, wallende Weinflur niht der Waldstufe zu Fiificn. Leichter, schotteriger 

Boden iind eine gluckhafce Lage reifen die Traube zur Edelfrucht. Sorgsame Hcge 

und Pflege soli zudem die Giite erh^hen. Gumpoldskirchner Wein fuhr mit dem 

Zeppelin um die Welt. Er erwies beharrliche Giite. 

Dann einmal standest du in Wiener Neustadt auf dem Ungarfeld. Hoch, un~ 

verriickbar stand im Siiden felsleuchtend die Hohe Wand. Das Rosaliengebirge 

war heller, rufender Wald. Im Osten dehnte sich wie eine riesige Tiir die 

ackergriine, frOhliche Weite. Unberiihrt ragten die beiden gotischcn Tiirme der 

Theresianischen MiUtarakademie in den maisch5nen Tag. Sinnbild der ,,allzeit 

getreucn“ Stadt. 

Als du das erstemal iiber den Semmering fuhrst, war es mitten im Frieden. Da 

konntest du dich friedfertig freuen und du konntest gelassen staunen. Gewaltige 

Riesen diirften hier gewiirfelt haben, gewiirfelt mit Bergen. Hier steigen sie an, 

wild und machtvoU. Ein Mann, unentwegt wie Karl Ghega mufite kommen, um 

diese Wirrnis zu bandigen. Er zwang den Berg und zwang die Tiefe. Tunnel und 

Viadukte Ibsen einander ab und schrauben die Trasse zur Hbhe. Die Semmering- 

bahn ist die erste Bergbahn der Welt. Alle Andcn-Bahnen Siidamerikas gingen bei 

ihr in die Schule. 

Der Semmering, ein warmer Luftsee iiber kalten Nebeltalcrn — ist Nieder- 

bsterreichs grofie Visitenkarte. Gaste aus aller Welt suchcn hier Erholung und Rast. 

Die Wiener betrachten Semmering, Rax und Schneeberg sozusagen als ihren alpinen 

Hausbesitz. Nach Osten hin schwingt das Land hiniibcr ins kuppenbunte, wald- 

reiche Wechselgebiet. In Mbnichkirqhcn wuchs das Werk Anton Wildgans’ zur 

epischen Krbnung. Dort gingen sie um, die verstimmten Herzen, die einsamen 

Gerechten, Vitus der Tor und Kordula die Magd. 

IN DER WACHAU. Vielleicht hat cs einmal in den Schbpfungstagen die Frage 

gegeben, was von beiden starker sci, das Wasser oder die Erde. Im Tal der Wachau 

hat der Strom iiber die Berge gcsiegt. Gleichwohl mufi er sich bis zum heutigen 

Tag den Weg vorzeichnen lassen, die Kriimmungen und Kehren, die Buchten 

und die Engen. Felsen, die vorspringend in die Flanken driicken und am Grunde 

verborgene Hiirden aus Granit, iiber die er unwillig hinwegsetzen mufi. Zwischen 

Melk und Krems ist ein Dutzend von Ortschaften hingebaut, deren Reiz dem 

Wanderer auf den XJferstrafien, wie dem Passagier zu Schiff unvergessen bleibt. 

Weifienkirchen liegt im Herzen der Wachau in siidlich-sonniger Lage. Alte Hbfe, 

Arkaden, Rundbogen, an Hausern hochgezogener Wein lenken den Blick auf sich. 

Im Ortchen Schwallenbach wird die alte Pfarrkirche gezeigt, anschlieficnd auf die 

Teufelsmauer hingewiesen. Die Donauschiffer kennen ihre Entstehung; Des Teufcls 

Grofimutter soli sich des bfteren ungiinstig iiber die Wallfahrer- und die Kreuz- 
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Hochwasseralarm kann zu alUn 

Jakreszetun ertonen. Jmmer noch uber- 

rascht das sttigende Wasser den 

Menschen. Schadenfroh hebt es die 

tvohlaufgeschichteten Stofie der Scheite 

hoch, mcht schwerer oder leichter ah 

dte roh gehauenen Stdmme, die zum 

Flojien ans Vfer geroUt warden sind. 

Mit diesen ah Sturmbock fdhrt es die 

Hauser und Scheunen an, reifit Ztlle 

und Kahn von Haken und Kette und 

treibt das verstorte Vieh in die verderb- 

liche Sirdmung. 

Dann wieder fliefit dte Donau friedlich 

am wachsamen Pegel vorbet und ver- 

schxvendet ungesehen ihre stckernden 

Wasser jemeits der Ddmme an das 

Baden bei Wien 

ritterschiffe ausgesprochen haben. Da hat der 

Leibhaftige versucht, den Lauf der Donau eines 

Nachts arglistig durch den Bau einer starken 

Mauer zu verlegen. 

Zu Willendorf fand sich das Sandsteinfigur- 

chen jener „Venus“, dcrcn ausgepragte, die Kunst- 

hisioriker bcgeisterndc Formen an die matriarcha- 

lischen Urzeiten crinnern. Spitz, das vertraumte 

Donaustadtchcn am Fufie des Jauerling ist zu 

nennen, dahinter der vierkantige Turm derRuine 

Hinterhaus. Zur Bliitezeit ein einziger Garten 

in Rosa und Weifi. Gegen die Berglehnen bunt- 

gefarbter Wald, hellgriine Larchen, rostbraune 

Kicfern und der ticfdunkle Tannenbestand. 
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Eincs in der Wachau hervor- 

heben, heifit anderem beinahe un- 

recht tun. Da ist Si. Michael, Vbsen- 

dorf, Rossatz, Arnsdorf, St. Johann, 

Aggsbach, Emmersdorf, Groisbach 

und Loiben. Oberall versonnene 

Winkel, Schwibbogen und Arkaden, 

steil abgesetzte Stiegen und Steine, 

efeubewachsene Mauern am Strom. 

Hoch iiber der Donau auf einen 

Felsen hingebaut, bcherrscht das Stift 

Melk uneingeschrankt die weite Land- 

schaft, 300 m lang begleitet die ab- 

geteilte Fassade der Seitenfront die 

gieblige Hauserenge des tiefer- 

gelegenen Ortes. Ein Menschenaltcr 

hat cs gebraucht, um nach Prandt- 

auers herrlichem Entwurf die mach- 

tige Anlage des Benediktinerstiftes 

erstchen zu lasscn, den Pralatenhof 

mit seincm stillen Schalenbrunnen, 

den Kaisertrakt, die gewakige Rundung der Terrasse zwischen den beiden 

monumentalen und gleichzeitig zierlich anmutcnden Tiirmcn; die hochgewOlbte 

Kuppel, den Bibliothekssaal, die feine Stuckarbeit in den Bogenschliissen und die 

kunstvollen Deckenfresken. Den Kopf im Nacken steht man unter diesem 

barocken Baldachin: Die Tugendcn, die Weisheiten, die Kiinste bemiihen 

sich, die menschliche Seele zu lichteren HOhen emporzufuhren. 

Es ist ein Stiick Osterreichischen Wesens, dem man sich hier gegeniiber sieht. 

Neben der unentrinnbaren Wirklichkeit des Alltags und der materiellen Welt bauen 

sich Gedanken und Gemiit im barocken Lebensstil ein unwagbares, doch ebenso 

wirkliches Reich des Geistes. Aus der gleichen scelischcn Wurzcl heraus ist es zu 

verstehen, dafi die Wachau keine durchlaufende breite Autobahnstrafie besitzt. 

So ist jedermann hier zum Verweilen und zum Betrachten gezwungcn, vielleicht 

auch ein wenig nachzudenken iiber sich und die Welt. 

Ist Melk die Erbffnung der Wachau, so geht es nun an Schbnbiihel vorbei in das 

vielgeriihmtc Donautal. Kirche und SchloC stehen in eigenwilliger Linienfiihrung 

auf felsigcm Grunde hart am Strom. Wer gut beraten ist, macht in Aggsbach halt 

und steigt zur Ruine Aggstein empor. Wie eine reife geborstene Frucht liegt die 

Erde da. Vora Horizont her rollen die griinen Wogen der Berge heran, Kuppe an 

Kuppe. Tief unter den Mauerresten der ehemals machtigen Burg leuchtet das 
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Acker- und Weideland. Auen und 

Walder begleiten den Strom auf longer 

Strecke. Vpptg gedeiht die Vegetation 

im feuchttuarmen Klima des Donau- 

talest eine kraftvolUj urtvuchsige Land- 

schaft bildend. Eine vielfdltige Vogel- 

wclt ist auf den Sandbdnken im Strom 

daheim. iCormorane und Graureiher 

stehen geruhsam im hellen Sonnenlichty 

der friedfertigen Flofier nicht tveiter 

achtend. Storche nisten im hohen 

Stamm der Stlberpappel, Schnatter- 

enten und Fasane bevolkern das Eaby- 

rinth von Busch und Rohr. Um ein- 

same Tumpel lummelt sich die Welt der 

K.dfer und Eibellen. Wasserlinsen, 

Algeny Fame und Moose treiben mit 

den Sonnenflecken ihr zeitloses Spiel. 

Don bricht der herrische Schrttt des 

Htrsches durch das Gehuschy ertont 

fernab vom aufmerksam lauschenden 

Ohr der Hunde das Rufen und I.ocken 

und Rohren des Wildes. Drosseln und 

I'eichrohrsdnger trdllern xhr frohes lAed. 

Roseng^lein auf. Im Umkreis verstxeut sind 

Bauernhdfe, Kirchen, fnichtbare Felder. Rebe 

an Rebe im Donautal. Wiirziger Duft von 

Waldmeister steigt auf, bietet sich sparer in 

erfrischender Bowie wieder. 

Im Fcst der Augcn ein Hbhepunkt ist 

Diirnstein. Oberraschend wachst seine viel- 

gestaltige Form, seine FarbkompKJsition in 

Ocker und Weifi empor. Um die Dominante 

einer alien Burgruine und eines barocken Stifts- 

turmes gruppiert sich, eng gestaffelt, der saubere 

Ort, in welchem die bewegende Geschichte von 

Richard L5wenherz und seinem Sanger Blondel 

getreulich weiterlebt. 

In Krems hat sich das Mittelalter noch in 

die Gegenwart hineingelebt: Das alte Stadttor, 

das Patrizierhaus mit dem iiber die Strafie 

vorspringenden Erker, die Stadtpfarrkirche mit 

den Tafelbildern des Kremser Barockmalers 

H abergoas- Sage 

329 



If^tener Neuttadt 

Schmidt, in den Gaststuben geschnitzte, dunkle Mttbel, an den Wanden Zinn- 

geschirr. Hinter der Stadt ziehen die Weinberge gleichlaufend mit dem Strom, 

die steilen L(ifilehnen sind durch Stiitzmauern aus aufeinandergcschichteten 

Steinen quer durchzogen. 

Ein Stift am rechten Ufer schliefit die Wachau, wie Melk sie oben erOffnet hat. 

Von weither schon ist Gbttweig in freier Lage auf dem Berg zu erblicken. Vom 

Donauhafen, von der Schiffahrtstrecke hat es sich zuriickgezogen, Stillc und Ab- 

geschiedenheit dem Larm des Tages vorziehend. Gleichwohl besitzt es in den 

Kaiserzimmern hollandische Gobelins und die zierlichen Stiihle, wie die kupfer- 

getriebenen Waschbecken legen von den hohen Gasten, die hier abgestiegen sind, 
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Siadter auf Erntehilfc 

Zeugnis ab. Behaglich und sicher schliefien Maucrn den Vorhof ab, an deren Rand 

man gcrne verweilt, um dem Blick landauf, landab freies Spiel zu gewahren. 

NIEDEROSTERREICHS ERSTE STADT — nicht dem Geseiz, aber buch- 

stablich dem Blut nach — ist Wien. Tausend SOhne und Tochter gibt das Land 

Jahr um Jahr diescr gewaltigen Lebensmiihle. Sic werden dort Arbeiter, Gewerbe- 

leute, Professoren, Priester. Viele dieser Geschlechter iiberhbhen sich in Kindcrn 

und Kindeskindern zu Sendungen, zu grofien Arzten, Forschern, Kunstlern, Tech- 

nikern, Staatsleuten. Auf allernachsten Wegen strahlen sie ihre schbpferischen Krafte 

zuriick ins Bauernland, ins Heimattal, in Stuben, Werkstatten, Schulen, Kirchen. 

Wiens Mutter ist Nicderbsterreich. Beethovens damonischer Gang nach Wiener 

Neustadt, Schuberts heitere Fahrten nach Atzenbrugg, Raimunds Waldzuflucht 

Gutenstein — alles Lebensgange, Heimattraumc. 

Muttergrofi bist du denn auch im Ertragen und Cberwinden. Land des W^affcn- 

larms aller Jahrhunderte, Land der Schlachtfelder, Turnierplatz Europas, oftmals 

verwustet, geschandct, gcharmt, erstehst du immer wieder aus d-^r Urmacht des 

Bodens, aus der Liebe Allgewalt, aus unenttauschbarer Hande Arbeit. 

Wahrhaftiges Reich bist du, Nicderbsterreich, in deiner lebendigen Vielfalt, 

deiner verstrOmenden Weite, deiner weisenden Mitte. 
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VjORTP^LETn 
BURPENL/.ND 

J^c^vtr Schrixtfdcher OersLch lyrEbcne bcu^enOen Bcrge 

Moosweicher Tep£^LCh iippi^cr Fruchrbark.eir 

^^Krem bes Sddens in Farbc and Fcrne—^ 

Hemmur^sfreies Spiel der Windc uni> Weitrn 

Jn^uhenOe Strahlen gebunDelTc Sonne ubercinem Erde^ewori^cnen Wdlenmcer 

Ma^csTdtischeReqLosigkeiTev^^n Mim^ 

HeiOeboden'R.eiherim Scfiilf' 

Federqrdser an ku£ftrn Icuchttnden Tampein 

\/Veithin schin^mernOer'ta^sOdmmemberSee- 

QtmOer^es^dlbte BLurfiaUe in alter Bu^ 

MarriaLtsche lerrakottafL^rm uberruhigqelber SchloBfbsmde 

SchnurYcrdde StraBe im Saume wildefyKkjazien 

ABC-ParaOe weLBqetunchter Hduserzeilen 

Dorftronnnnler'Martinita^'fKi^el watschelnber Gdnse 

TcLQrwett^aqrd in FideikommiB —anO Mc^ordtxherrenvs^dlOem 

Schwerfdllig^ schlcnnemBer Ochseng^espann am knarrenden Bauemw<^en 

Orun-in-griin -Mosaik^cs WtinS'huqtlab'hugelan 

ErOschatten Sonnenfltcken um Traubtn uno Rebtn 

R^g-entanz beim S£iel Oer Tambunzza 

Violttvtr Salbei'rover Mohn'SchilfiteO unO flhapsobitn 

Schdpfunqs^mnus'Hymne dsvtrrcichS'H^dn- 
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!««^ ^ merkwiirdig mit dem Burgenland. Man nennt es das jiingste Bundes- 

land Ostenreichs und es behauptet, eines der altesten gewesen zu sein. Es 

.LLsw/ gehorte eine Zeitlang zu Ungarn und gerade zu dieser Periode glanzte es 

im Osterreichischen Geistesleben mit so grofien und unmefibaren Namen wie 

Haydn und Liszt, Hyrtl und Semmelweis. Es hat seinen Namen von drei Burgen, 

die nicht mehr in seinen Grenzen stehen und es tragt ihn doch anderer Burgen 

wegen zu Recht. Es hat mit rund 160 km Ausdehnung von Nord nach Slid eine 

beachtliche Lange und wird irgendwo in der Mine auf eine Wespentaille von 

4 km Breite eingeschhiirt. Es hat dlinn besiedelte Ebenen und dicht bevblkerte 

Gebirgslandschaften, es hat rauhe Gegenden im Siiden und im Norden stellenweise 

ein Klima wie Heluan in Agypten. Es hat langere Grenzen mit dem Ausland als 

mit dem Inland und es ist doch mit jeder Faser seines Herzens Osterreich. . . 

Der wissensdurstige Fremdling, der auf Entdeckungsreiscn ausgeht, m6ge sein 

Fahrzeug zunachst auf der BundesstraBe nach 

. ^ Bruck an der Leitha steuern und von dieser StraBe 

rechter Hand abbiegen ins Leithagebirge, das 

in seinem mittleren Teil die Grenze zwischen 

NiederOsterreich und dem Burgenland bildet. Vom 

Kamm des Gebirges sieht man hernieder auf 

den Neusiedler See und 300 Meter iiber der 

schimmerndcn Wasserflache befindet man sich 

unter rauschenden Baumen auf dem Grunde des 

Meeres. Das Meer selbst ist allerdings schon seit 

vielen Jahrtausenden verschwunden, geblieben aber 

ist das Werk der Meeresbewohner, reiche Ab- 

lagerungen aus Muschelkalk und so kann der 

Wanderer auf irgend einem Waldpfad im Leitha¬ 

gebirge in den Steinen miihelos die Formen langst verschollener Tiere und 

Pflanzen entdecken. 

Wenn der Reisende von so viel Wissenschaft erholungsbediirftig gcworden ist, 

dann ertranke er sein Kopfweh im weithin glanzenden Neusiedler Sec oder im nicht 

minder einladenden Wein, der an dessen Ufern reift. 

Die Ebene nbrdlich des Neusiedler Sees ist von friiher her das Gcbiet des GroB- 

grundbesitzes. Zwischen weit auseinanderliegendcn Ortschaften stehen die Meier- 

hOfe der Gutsherrn und in den DOrfcrn ihre SchlOsscr und Herrensitze. In Kittsee, 

Gattendorf und Halbturn finden sich die SchOpfungen des Osterreichischen Barock. 

Lukas von Hildebrandt, Maulpertsch und andere schufen dort im Auftrag der 

magyarischen Magnaten, der Esterhazy und Batthyany und anderer. 

Anschliefiend an diese Landschaft, den Heideboden, verbirgt sich am Ostufcr 

des Neusiedler Sees der wolkcniiberdachte, windumspielte Secwinkel. Eine Reihe 
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salziger, warmer Seen ist 

hier in eine Steppe von aus- 

gesprochen dstlicher Eigenart 

eingestreut. Salzastem, Feder- 

graser, kupfern leuchtende 

Tiimpel, dariiber die wuch- 

tigen Wolkcngcbilde, deren 

machtige Schatten liber 

Mensch, Haas und Blumen 

gleiten. St. Andra bei Frauen- 

kirchen ist der Ort, dessen 

Klima im Sommer dem des 
Don im Leithagebirgey in der Ndhe 

der Ortschaft Winden, befindet sich das 

Ludllochi jene Stdite^ too nach vor~ 

gefundenen Knochenresten^ als man 

nach dem Weltkalender die dltere Stein- 

zeit schrieb, also vor 6000 oder 7000 

Jahrent Hohlenmenschen und Hohlen- 

bdren hausten. Leider ist keine Speise- 

karte erhalten geblieben und sohin ist 

ungetoifi^ ob damals der Hohlenmensch 

den Hohlenbdren verspeiste oder urn- 

gekehrt. Da abet der zeit in unseren 

Gegenden bedeutend toeniger Bdren als 

Menschen vorhanden sind, ist anzu- 

nehmen, dafi uberwiegend die Bdren 

auf der Speisekarte standen. 

Auch das Burgenland kennt die Frage 

der Bodenreform. Sollen die Majorats- 

guter als Getreidefabriken erhalten 

werden oder soil man tausenden 

Menschen in neuen Ddrfem eine 

Heimat schaffen. Beides ist wichtig. 

Ein Buch der Weisheit ist ein Bauem- 

haus. Die Fruchibarkeit verdankt das 

Burgenland den fleifiigen Hdnden seiner 

Bauentf die nie ihren Boden im Stich 

gelassen und jeglicher Schwere des 

Lebens den Gleichklang ihres gesegneten 

Wirkens in Heiterkeit entgegen- 

stemmen. 

Obtvohl iiber neun Zehntel des Burgen- 

landes land- und forsttuirtschaftlich 

genutzt toerden, xdhlt es dock an die 

agyptischen Heluan ahnelt; hier wie auch am 

Ostrand des Neusicdler Sees gedeihen Mandcl- 

und sonst nuf im Siiden anzutreffende Baume. 

Zwischen Seewinkel und Heideboden aber er- 

streckt sich ein Streifen besonders gesegneten 

Landes, eincs der Hauptgebietc des burgen- 

landischen Weinbaues, mit Gols und Weiden 

als Mittelpunkt. 

Nun mag es dem Reisenden schwer werden, 

zu einem Entschlufi zu kommen: Was zuerst? 

Hier lockt Wein! Gclber Ocker dcr Boden, 

aus dem er wachst. Blaue Erdschatten balgen 

sich mit dem Griin aller Nuancen, diesem 

der festgebundenen Reben und jenem der viel- 

gezackten, matt schattierten Blatter. Bald im 

Glase funkelnder Rulander und Furmint, 

Welschriesling und Blaufrankisch und wie sie 

alle heifien mOgen, die 

beriihmten Sorten. 

Dojj aber, driiben 

am Wasser, zieht ein 

Silberreiher majestatisch 

durch die Luft und er- 

innert uns daran, dafi 

das Ufer des Neusiedler 

Sees ein Naturschutz- 

gebiet von ungewOhn- 

lichem Reichtum ist. In 
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dem Schilfgiirtel rings um den See 

hausen die stolzen Arten der Reiher> 

nisten Trappen, Tamariskensiinger 

und Bartmeisen, tummelt sich eine 

Vogelwelt wie sonst nirgends in 

Ostcrfeich. Und wenn im damm- 

rigen Abend cine Kctte Wildentcn 

rauschenden Fluges sich hier nieder> 

lafit, so mdgen es viellcicht alte 

Bekannte sein aus dem Wiener 

Stadtpark; wahrend sie sich dort 

von Kinderhand zahm fiittern^ 

lassen und so tun, als waren sie 

vcrtraglich angeworbene Statisten der Gemeinde Wien, fiihrcn sic im 

nachtlich bcwcgten Schilf dcs Neusicdlcr Sees ein frcies Pandurenlebcn. 

Und cr, der Mittelpunkt von allem — dcr See! Wie soUte gerade er nicht seine 

Besonderheit haben. . . ? In Ostcrreich, dem Alpcnland, ist er dcr einzige Steppen- 

sec. Flach wie eine Pfanne, nicht defer, als dafl man ihn ohnc jcdc Schwimmkunst 

und Furcht zu Fufi nach alien Richtungen durchqucren kann; keinem anderen 

Risiko ausgesetzt, als unversehens iiber die ungarische Grenze zu gcraten. 

Ziehen am westbsterreichischen Gegenstuck des Neusiedler Sees, am Bodensee, 

stolze Dampfer ubcr cine liedbesungene bodenlosc Tiefe, so muB dcr wagemudge 

Seemann auf dem burgenlandischen Meer ehcr darauf achten, dafi ihm dcr Wind 

das Wasscr nicht unter dem Kiel davonblast. Das ist nicht unbedingt wbrtlich zu 

nehmen; weht der Wind aber tagelang in der gleichen Richtung, so trcibt er tat- 

sachlich das ganze Wasscr in dcr auBersten Ecke des Seebeckcns zusammen. Diesc 

Erscheinung des vielbestaunten Windstaucs ist nicht die einzige dcr vielen Merk- 

wiirdigkeiten des Sees. 

Eine andere besteht darin, daB niemand weiB, woher er sein Wasscr bezieht. Er 

hat nur einen ZufluB, die Wulka, ein wahrhafc nicht bcdcutendes FluBchcn. Viermal 

sovicl Wasscr, als die Wulka zufiihrt, wird durch die regelmaBige Vcrdunstung 

der ausgedehnten SeeBache entzogen. Von Amts und Rcchts wegen miiBte der 

See liingst verschwunden sein. Allen hydrographischen Gesetzcn zum Trotz besteht 

er weiter und iiberlaBt den Gelehrten das Ratselraten, aus welchen verborgepen 

Qucllcn er seinen Untcrhalt zu decken wciB. 

Manchmal allerdings kommt auch der See in Verlegenhcit. So ungefahr einmal 

im Jahrhundert verschwindet er von der Bildflache. Dann kbnnen die Uferanwohner 

den Seegrund sorgsam ausmessen und die Besitzstrcitigkeitcn aus dem vorigen 

Oder vorvorigen Jahrhundert wciterfiihrcn. Sind die ProzcBkosten aber so hoch 

aufgelaiifen, daB die Rechtsanwiilte Serge haben miissen, sie hereinzubringen. 
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200 IndustriehetrUb* : SdgnoerJu, Holz^ 

schmttwartttp Bauplattzn, Pufihodzn- 

btlag, Zitgtlbrennzrtitn, Schotter- 

tvtrke, BraunkoMtnrevierf Waldbahnen, 

Schwzmmkalkt Krzide- und Bltittifu 

Ltirunwbergitn, Hanf-‘JuUt D*chen~ 

und PilMtuchfiibrihtn, Asb€St, Ed*l~ 

szrpzntin, Zucketfabrikzn, Spiritus- 

industrig, OtmUsg^ und Obstkonserven^ 

Stukkaturrokr aus dgn ufgiten Schilf- 

ft Idem des Neusiedler Sees. 

BVRGENLAND — DER GARTEN 

WIENS. 

Obsty GetHiise, Trauben, erste Friih- 

kirschen, frische Salate, Karfioly 

Spargely Ananaserdbeeren, Marilleny 

zarte Schnsttbohnen — in nicht endender 

Kette von hoch at^fgeturmten Last- 

tpogen rolls die nach dem Winter doppelt 

heifi ersehnte erste Emte den Wiener 

Mdrkten zu. 

OGGAUER WEIN. 

Its Oggau existiert ein romischer 

Friedhof aus dem dritten oder vierten 

Jakrhundert nach Chris tusy bei dessen 

Grdbem Tonkruge gefunden tour den. 

Forscher stellten festy dafi in jenen Ton-- 

kriigen den Toten Wein axrf die Reise 

ins Jenseits misgegeben xourde. Man 

mufi versteheny tods das bedeutet! Da- 

mals erwartete jeder Erdenburger, an 

der Tafel der Got ter mis Nektar und 

Asnbrosia bewirtet zu toerden. Die 

Oggauer aber zogen ihren Spitzenwein 

jedem Gdttertrank vor. 

Gussinus Ambrosi, der taube Bild- 

hauer id>er sein Burgenland: 

yyWelches Gliicky dafi ich in ganz 

Europa war und all die vielen LdndeVy 

ihre sausend Landschafteny Besonder- 

heiten und Variationeny ihre Herrlich- 

heit und Erhabenheit in mich aufnehmen 

konnte. Schbn ist esy in der Heimat zu 

bleibeny gewifi. Ich aber mafite hinausy 

ich wdre bis ans Ends der Welt gegangeny 

ins Exotische meinetwegeny nur um zu 

lenten. 

SO taucht der See ganz nihig und gemiitlich 

wieder auf und legt sich in sein altes Bett, 

als ob nichts selbstverstandlicher ware. In 

frliheren Zeiten scheint er es noch arger ge- 

trieben zu haben, denn die Urkunden erwahnen 

ihn einmal als See und einmal als Suxnpf> ein> 

mal als Flufi und dann wieder als Bach oder 

auch gar nicht. 

Die Landschaft zwischen Eisenstadt und 

Odenburg, Mattersburg und Rust ist das 

eigentliche Kernstiick des Burgenlandes. 

Die Seegemeinden Oggau und Mdrbisch, 

zwischen ihnen die kleine Freistadt Rust, sind 

weithin beriihmt dutch ihren Wein. Auf den 

Giebeldachern und Rauch^ngen stehen be- 

dachtige St6rche und in den Kellergewblben 

ruhen die machtigen Weinfasser, fiir die sich 

die Ruster schon im Jahre 1364 das kOnigliche 

Privileg verschafften, sie mit ihrem Wappen 

versehen zu diirfen. Giitezeichen, gesetzlich 

geschiitzt, vor 600 Jahren! 

Fiihlt sich der Kenner dutch eine tief- 

griindige Untersuchung des Oggauers und 

des Rusters in den Olymp versetzt, so wan- 

delt er in Eisenstadt auf den Spuren 

eines Olympiers. Es ist die Stadt Josef 

Haydns. . . 

Schlpfi Esterhdssyy Bisesutadt 
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Rtchne ich all die Zeit zusammertf so 

lebte ich fast mein halbes bisheriges 

Leben in acht europdischen Ldndem. 

Offenen Auges I Und all diese Impres- 

sionen, all diese Gottes-Bilderbdgen, die 

ich dort draufien sah — was war das 

Wunderbarste ? — fand ich dann wieder 

und immer wieder in meinem kleinen 

Heimatland Burgenlandt das die grofie 

Welt kaum zu kennen scheint und wo 

dock diese grofie Welt selbst in thren 

letztent unscheinbarsten Beispielen auf~ 

ztifinden ist ..." 

Sanft gewellte Abhdnge^ Boschungen, 

Hiigel in der Feme, ergeben einen ge~ 

heimnisvollen Zusammenhang. Ein be- 

wunderungswiirdiges Grun, das fast 

grauoliv ist, erstrahlt, von gluhend ge- 

biindeltem Sonnenlicht umflossen, in 

majestdtischer Regungslosigkeit. Em un- 

geheures Wellenmeer scheint die Erde 

geworden zu sein, atf der die Bauem 

ihre Felder, l&nglich gewunden oder 

schief, kreuz und quer in die Landschaft 

einbauen. Ein Ort mis weifien, gradlinig 

hingebauten und herleuchtenden Dorf- 

hduscheh griifit aus der Feme. 

Draufien, auf manchen Wiesen, 

bluht tm FriiMi tg der rote Mohn so 

iippig, dafi rote Striche weithin leuchtend 

das Land durchziehen, als schriebe 

Gott selber: Hier wohne die Freude ! — 

und unterstriche es mit seiner roten 

Tinte, dem im Winde sich wiegenden 

Mohn. 

In Guttenbach im Giissinger Bezirk 

fand man als vergrabene Erinnerung 

an die Kelten einen herrlichen Schatz 

von Silbermiinzen, der die ungeteilte 

Bewunderung der Numismatiker er- 

regte. Irgendein ntichtemer Mann kon- 

statierte eines Tages ganz sachlich, dafi 

es sich blofi um Kupfermunzen mit 

einem dunnen Silberuberzug handle. 

Um nun aber vom Keltenstaat nicht zu 

iibel zu denken, mSge man sich erinnem, 

dafi zu Zeiten sole her amt lie her Mimz- 

vergehen im femen Asien die Bank- 

notenf&lscherei Idngst in koher Blute 

stand. 

Man mufi nicht besonders empfindsam 

veranlagt sein, um in dieser kleinen 

Stadt, die so sehr mit der Land¬ 

schaft verwachsen ist, den Genius des grofien 

Meisters zu spiiren. Das Hauschen, in dem er 

gewohnt hat, steht noch. Wie eng sind seine 

Mauern und wie weit hat der Geist eines 

Menschen iiber Land und Meer und fiber den 

Wandel der Zeit hin ausgestrahlt! Damals rollte 

noch die Postkutsche schwerfallig iiber rader- 

brechende Strafien; aber der schlichte Burgen- 

lander Haydn, der in vorgeriicktem Alter seine 

erste Auslandsreise antrat, konnte mit ruhigem 

Stolze sagen: ,,Meine Sprache versteht man 

uberaii!“ 

Aus Haydns Wohnhaus ist ein Museum ge¬ 

worden. Vergilbte Blatter mit Notenschrift von 

seiner Hand, kostbare Erinnerungen an den 

Schdpfer unverwelklicher SchiJnheit. Haydn ist 

nicht aUein in diesen winzigen Zimmerchen. 

Er teilt sie mit Liszt, dem anderen groUen Sohn 

des Burgenlandes und mit der Tochter seines 

Notenkopisten, der Tanzerin Fanny Elfiler. Ein 

strahlendes Dreigestirn am Himmel der Musik 

und ihrer Verk6rperung. 

Es ist nicht weit zum Esterhazy-Schlofi. 

Seltsam protzig und dennoch eindrucksvoll 

steht es da, auf den Fundamenten einer mittel- 

alterlichen Burg erbaut, zu Ende des 17. Jahr- 

hunderts von italienischen Architekten in 

barockem Stil emeuert. Die ruhige Fassadc 

uni^mrmonisch geziert von Terrakottabiisten, 

schlcchten Nachbildungen Ester hi zyscher Vor- 

fahren und ungarischer K6nige. Obcrwaltigend 

hingegen die Gartenfront in 

klassizistischem Stil, die hinaus- 

blickt auf einen herrlichen Natur- 

park am Abhang des Leithage- 

birges. Von dcr Terrassc der 

Vorderfront bietet sich ein nicht 
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weniger grofiartiger Blick auf die fast toskanisch an- 

mutende Landschaft3 die umrahmt ist vom Rosalien- 

gebirge und den Odenburgcr Bergen. 

So klein Eisenstadt noch immer ist, hat seine neue 

Wiirde als Landeshauptstadt seit 1924 schon einen be- 

trachtlichen Zuwachs an modernen Bauten gebracht: Das 

sehenswerte Landhaus, schmucke Amtsgebaude, Beamten- 

wohnungen und Einfamilienhauser. Trotzdem hcben sich 

die Merkmale historischen Zusammenwachsens unver- 

kennbar hervor: die ehemals kbnigliche Freistadt, das 

fiirstliche Schlofi, das jiidische Ghetto in Unterberg und 

die jiingere Siedlung Oberberg. 

Vereinigt mit dem Landesmuseum zeigt die Sammlung 

Wolf einzigartige jiidische Kulturdenkmaler. Wieder eine 

andere Welt aber crbffnet der Kalvarienberg. in dcr Berg- 

kirche mit seinen bemalten, packend lebcnsechten Holzfiguren in eigenartigen Grot- 

ten. Ein Gang zu dem wundertatigen Marienbild und zum Mausoleum Haydns, der 

in der Ber^drche ruht, mag die erste Bekanntschaft mit Eisenstadt beschlieBen. 

Schon locken neue Ziele. t)ber Mattersburg hinaus erscheinen die Hange des 

Rosaliengebirges, voll des uppig-violctt leuchtenden Salbeis. O dafi cs ewig Friih- 

ling ware, diese Landschaft zu bewundern, als 

ein Mecr von Bluten, Kirschbaum neben Kirsch- 

baum, dazwischen Mandeln, Pfirsichc und Maril- 

len, Pfiaumenbaume mit gelblich weiBen Bluten 

und einer Menge schwarzer, verwirrender Zweige, 

am saftigen Boden weite Kulturen von Ananas- 

erdbeeren. 

Hoch iiber dem DOrfehen Forchtenau griiBt die 

wohlerhaltene Burg Forchtenstein. Hier saBen 

einst die Grafen von Mattersdorf, deren Ahnen 

Simon und Bertram um das Jahr 1200 aus Spanien 

gekommen waren mit ihrer Schwester Tota, die 

so schdn gewesen ist, daB es auf dcr ganzen 

Welt nicht ihresgleichen gegeben haben soli. Mag 

ein Dichter davon traumen, daB ihre SchOnheit 

fortlebt in der Friihlingspracht der Blutcnhaine 

am Rosaliengebirge, mag der Liebhaber der 

Geschichte sich erinnern, daB die Grafen von 

Mattersdorf und Forchtenstein im Jahre 1374 

diesen Teil des Landes dem Herzog von Oster- Forchtemuin 

Eistnstadt, Synagoge 

Toungtaa 
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IVgnn Kroattnmidchen singen 

Und die Tamburizza klingtt 

Hart man alte Weisen klingen, 

Froh tin jedes Auge blinkt. 

Denn tie singen von Junaken, 

Ihrer Liebe Freud und Leid^ 

Von dem Konigssohne Marko, 

Seiner Frau, der stolzen Maid. 

BURGBNLAND •— DAS LAND reich unterstclltcn. Ihr Wappcn, mit dem der 

DER STORCHE Giissinger vereinigt, griiflt un» hcute als 

Kommt ein Mddchen zur Welt, so Wappen des Burgenlandes. 
.Uckt man Vailclun in dan Backo/.n, jungere Stcinzeit in der Wulkaebene 
damn das Kind keine Sommersprossen , , 
bekommt. schon eme ansehn^che Kulnir hervorgebracht, 

Und die ersten Handlungen jedes SO ist die nachste Epoche, die Bronzezcit, ge- 
neuen Erdenbiirgers sind sekr toichtig. kennzcichnet durch einc bcmerkcnswertc Ent- 
Graif, ^ nach d«n G.ld ,o ^ird ,r ^i^klung von Handel und Verkehr. Der beruhmte 
etn Dteb, greift er nach der Pettsche, ,0 tin tiUhtittr Bautr. Handelsweg der Vorgeschichte, die Bernstein- 

strafie, auf der schon ungefahr 1000 Jahre vor 

VOLKSLIED. Christus der 

Wenn Kroatenmidchen singen honiggelbe 
Und die Tamburizza klingt, Bemstein, die 
Hort man alte Weisen klingen, Trane deS 

Prch tin Jtdt. Must blink,. Meercs, von 

Dtnn sit singtn non Junaktn, der KuSte Sam- 
Ihrer Liebe Freud und Leid, lands nach 
Von dem Konigssohne Marko, Italien gebracht 
Stintr Frau, der stoUtn Maid. wurde, fuhrte 

_ durch das Bur- 

genland. Sie 

iiberschritt bei Hainburg die Donau und zeich- 

nete wohl den Verlauf jener Rbmerstrafie vor, 

die spater iiber Carnuntum, Odcnburg, Stcin- 
amanger und Laibach nach Italien fuhrte. Nun Bluthalle Lockenhaus 

gehOrt Odenburg zu Ungarn. Was fiir dieses der „Sack von Odenburg“ ist, nur 

durch cine 5 km breite Enge zwischen der Grcnze und dem Neusiedler Sec mit 

Ungarn verbunden, ist fiir Osterreich der „Odenburger Spom“, der das Burgen- 

land auf 4 km Breite einengt und den Norden und Siiden des Landes fast aus- 

einanderreiOt. 

Bluthalle Lockenhaus 

Sieben StraOen und drei Eisenbahnen sind dadurch abgeschnitten; die einzige 

Strafie, die die beiden Landesteile jetzt verbindet, muBte erst von der Osterreichischen 

Verwaltung neu gebaut werden. 

Gegen Siiden fiihrt sie in den Oberpullendorfer Bezirk, ein landschaftlich ab- 

wechslungsreiches Hiigelland von auBerordentlichem Reiz. WoUte man sich an den 

Lcitfaden der Gcschichte halten, so rniiOte man cs im Fluge durcheilen bis dorthin, 

wo eine Bergkette als Riegel das Burgenland der Breite nach durchschneidet. 

Ihr Ostlicher Eckpfeiler, zugleich die Grenze gegen Ungarn, ist der Geschriebenstein, 

der hOchste Berg des Landes, 883 m hoch. Sein Gipfel bietet eine weite Rundschau 

iiber die Ebene dcr Raabau und an seinen Abhangen, knapp jenseits der Grcnze 
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bci WoUembach, am St. Veitsberg, bcfand sich 

einst cine der bcruhmtcsten Statten des Gicflcrei- 

gewcrbcs dcr Bronzezeit, ein Industriezentnun 

der Vorgcschichte. 

Dem besinnlich iiberschauenden Blick dffnet 

sich das Burgenland. Zu Fiificn des Geschrieben- 

steins liegt die Waldburg Lockenhaus, die mit 

ihrem gotischen Rittersaal und einem fiinf 

Stock hohen Burgfried bis in die Jahre um 

1200 zuruckfiihrt. Fast ebcnso alt ist Landsce 

an der Grenze von NiedcrOstcrreich, eine dcr 

grOfiten Biirgruinen ganz Osterreichs. Aber den 

miiden Wandersmann nun unversehens von Burg zu Burg bis Kobersdorf zu 

locken, das ware erstens zu systematisch und 2:weitcns ist Vorsicht geboten: 

Tritt doch der Fufi hier auf vulkanischen Bodcn. 

-Der burgenlandische Vulkan — sein Name ist 

Pauliberg — ist gliicklicherweise nicht mehr ge- 

ftdirlich. Er versorgt im Gegenteil das Land mit 

ausgezeichnetem Basalt fiir den Strafienbau. 

Fur die ausgebliebene Sensation entschadigen 

die burgenlandischen Vulkane — es sind ihrer 

mehrere — durch die entlang dcr thcrmischen 

Bruchlinie immer noch flicfienden heifien Quellen. 

Das in Wien beginnende und iibcr Baden und 

VOslau verlaufende Band der Thermen findet 

AnschluB im Burgenland nordwestlich von Eisenstadt mit dem Schwefclbad 

von Lcithaprodersdorf. Es setzt sich fort mit dem anheimelnden Kurort Sauer- 

bninn am FuBc des Rosaliengebirges und speist den Mineralquell von Kobers¬ 

dorf am Fufle des Paulibcrges. Parallel dazu verlauft cine zwcitc Linie von 

dem radioaktiven Bad in Edelstal bis zur Mineralquelle von Deutschkreutz. 

Tief im Siiden des Burgenlandes ist die 

vulkanische Linie noch im weithin sichtbaren, 

burggekrOnten Basaltkegel von Giissing wieder- 

zuerkennen. Dcr schmale Zipfel an der Drei- 

landerecke, wo am Berg die Burgruine von 

Neuhaus stcht, gehOrt in seiner Weltabgeschie- 

denhcit zu den lieblichsten Gegenden Oster- 

reichs. Hier durchflicBt die Raab das Land. 

Auch ihr Name ist scit der Zcit dcr ROmer, 

die ihn von den Kclten odcr Illyriern iiber- Btmsuin 
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nommen haben m5gen> erhalten geblieben iind wenn die gleichnamige Stadt 

an der Miindung des Flusses in die Donau heute magyarisch Gyttr benannt ist, 

so bewahrt sich darin die geschichtliche Erinnerung an die Awaren, die nach 

dem Ende der Vblkerwanderung in Pannonien und damit auch im Burgenland 

die Herrscher geblieben sind. Gyttr bedeutet „Ring“ und als Ringe bezeich- 

neten die Awaren ihre Verschanzungen, in denen sie einem iiberlegenen Feind 

trotzten> wahrend ansonsten ihre Reiterhorden das Land iiberzogen. 

Von den Awaren ist im siidlichen Burgenland keine Spur mehr erhalten, wohl 

aber sind von ihren nicht durchwegs freiwilligen Begleitern, slawischen Stammen, 

die als Ackerbauern zum Unterhalt der nomadi^chen Awaren beitragen mufiten, 

manche Ortsnamen bestehen geblieben. Ihren Ursprung erkennt man noch bei 

Welten, Gritsch, Doiber, Oberdrosen; Windisch-Minihof hat seinen sprechenden 

Namen iiberhaupt bewahrt, 

Minihof — klingt dieser Name nicht so, als ob das Dorf nach einer 

seiner lieblichsten Bewohnerinnen benannt ware? Wenn am Sonntag die 

Burgenlanderinnen zur Kirche gehen, vielfach noch in der stolz gehiiteten 

alten Tracht, die von Dorf zu Dorf verschieden ist, da zicht manch schbnes 

Kind, ob Mini, Kathi oder Liesl, den Blick auf sich. 

Ungefahr ein halbes Dutzend Minihof gibt es im Land, es ist nichts anderes 

als Miinichhof, Mttnchshof. Die 

Mbnchc aber, die sich solcher- 

maCen im Lande bemcrkbar 

machen, haben zu seinem Auf- 

schwung vielerlci beigetragen. 

Um das Jahr 800 schlug Karl der 

Grofie die Awaren. Es entstand die 

Pannonische Mark, die den grOfiten 

Teil des burgenlandischen Raumes 

beidseits dcr Raab und den an- 

grenzenden Streifen von Nieder- 

Osterreich bis zu den Hangen des 

Wiencrwaldes umfaBte. Sie wurdf 

cine Keimzclle Osterrcichs. Die 

Stifte Salzburg, Kremsmiinster und 

Mattsee vor allem waren es, die 

neben Passau und Freising von 

den Karolingern grofien Besitz im 

Burgenland crhielten und Ansiedler 

heranzogcn. Die Triimmcr von 

Scarabantia und Sabaria, die den 
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Anblick ciner ,^6deQ Biirg“ boten und als 

^,Steine am Anger** herumlagen, erwachten 

daxnals zu neuem Leben. Purbach und 

Donnerskirchen zwischen Leithagebirge imd 

Neusiedler See, Lutzmannsburg im Ober- 

pullendorfer Bezirk, dicht an dcr unga- 

rischen Grenze, und Pemau, weiter im 

Siiden unmittelbar jenseits der Grenze 

gelegen, stammen aus jener Zeit. So auch 
Minihof, dcr MOnchshof. • Schiaimng 

Bci diescr Gclegenheit sei des hi. Martin nicht vcrgessen. Er ist von alien bcriihm- 

ten Burgenl^dern der alteste. Geboren um das Jahr 316 in einem Stadtchen 

Sabaria, wurde er durch sein Wirken als Bischof von Tours zum Nationalheiligen 

der Franken. Seine Verehrung wurde durch die Siedler zur Zeit Karls des Grofien 

ins Burgenland und nach Pannonicn zuriickgebracht. Scit 1926 ist der hi. Martin 

Landespatron des Burgenlandes. 

Aber dafl jeder Burgenlander, der 

etwas auf sich halt^ seinen ganzen 

Ehrgeiz dreinsetzt, am Martinitag 

Gansebraten zu verzehren, diirfte 

nicht nur auf die Frbmmigkeit 

zuruckzufiihren sein. 

Seit der Zeit der Karolingcr ist 

eine Reihe burgenlandischer Orte 

durch Name oder Zueignung der 

Kirche mit dem hi. Martin verbundcn. Der siidlichste ist St. Martin- an der Raab. 

Von St. Martin ist es nicht weit zu St. Gotthard. Dieses Kloster — knapp 

jenseits der Grenze gelegen — wurde von franzOsischen Zisterziensern um 

das Jahr 1184 gegriindet. Es ist eine sonderbare Fvigung, dafi an der Schlacht 

von St. Gotthard 1664, in der zum erstenmal die Tiirken in oflfener Fcld- 

schlacht entscheidend geschlagen wurden, 

franzOsischc Truppcn hervorragenden An¬ 

ted hatten. Das Schlachtfeld liegt auf 

dem Gebict der burgcnlandischen Gemeinde 

Mogersdorf. Eine liebliche Erinnerung be- 

wahrt der Name des benachbarten Weilers 

Maria-Bild bei Weichselbaum, wo ein 

wundertatiges Marienbild von einer Wald- 

andacht in die Ortskirche gebracht wurde, 

der Legende zufolge aber von selbst Landste 
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wiedcr an seinen urspriinglichen Ort zuriickkehrte, worauf man doit cine 

Wallfahrtskirche baute. 

Schon in der Karolingerzeit sind die Fliissc Lafnitz und Pinka fur die Besiedlung 

des Burgenlandes von Bedeutung gewesen. Die L^afiiitz ist bis heute die Grenze 

gegen die Steiermark, wer aber langs dcr Pinka nach Norden reisen will, findet 

diese natiirliche Verkehrslinie siebenmal von der Staatsgrenze durchschnitten, 

obwohl diesseits wie jcnscits die gleichen, von Kroaten und Dcutschen bewohnten 

typisch burgenlandischen D^rfcr liegen. SolchermaBen dem Verkehr entriickt, ist 

die Wasserburg Hberau vielleicht das unbekannteste Schlofi ganz Osterreichs. 

In ihrem Obcrlauf verbindet die Pinka wie auch die anderen burgenlandischen 

Fliisse, Raab, Lafnitz, Giins, Rabnitz, Eicha und Leitha, das Burgenland mit 

und damit war es mit 

der frankisch- bayri- 

schen Pannonischen 

Mark zu Ende. Ein 

halbes Jahrhundert 

wahrten die ungari- 

schen Reiterziige durch 

Europa, die bis Frank- 

roich und Italien reich- 

ten. Die Schlacht am 

Lechfeld 955 brachtc 

die Wendung und nun 

trachteten die Ma- 

gyaren, sich im Donau- 

becken eine bleibende 

Heimat zu sichern. 

I hr „Westwall“ waren 

die undurchdringlichen 

dem steirisch-nieder- 

bsterreichischen Vor- 

alpenland, dem es von 

Natur zugehdrig ist. 

Dazwischen eingc- 

sprengt findet sich an 

der oberen Pinka 

wieder ein lebendiger 

Zeuge der burgen¬ 

landischen Geschichte: 

die magyarische Volks- 

insel Oberwart. 

Die Magyaren kamen 

ungefahr um das Jahr 

896 nach Pannonien. 

907 vemichteten sic 

den bayrischen Heer- 

bann bei Prefiburg 
Oberwart 

Wilder des siidlichen Burgenlandes und weiter ini Norden die Rabnitzsiimpfe. 

Die Taler durch den Waldgurtel aber wurden durch Verhauc und Besatzungen 

gesperrt. In cincr solchen ,,Wartc“ am Verhau hat sich die magyarische Besetzung 

1000 Jahre lang gehalten. Es ist die Volksinscl Oberwart, wo noch heute in 

Sprache und malerischer Tracht das magyarische Volkstum gilt, verbunden 

mit burgenlandischer Gesinnung. 

Von nahezu alien Zeitaltern burgenlandischer Geschichte sind im Oberwarter 

Scziik Brinnerungen erhalten. Die kOstlichste aber haben die Vulkane hinterlassen; 

Das Herz- und Frauenheilbad Tatzmannsdorf, das Osterreichischc Franzensbad. 

Wer die Geologic zu seinem Steckenpferd erkoren hat, kann in dieser Gcgend 

auf seine Rechnung kommen: Das Braunkohlenbergwerk Tauchen, das Antimon- 
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und Schwefelkies-Vor- 

kommen bci Schlaiiiing> 

die in kcltisch-illyrischer 

Zeit abgebauten Eisenerze 

bei Eisenzicken und am 

Eisenberg und der Kupfer- 

kies bei Redlschlag sind 

abwechslungsreiche Zeu- 

gen der Vielfalt des 

Bodens. 

Geradezu einzigartig in 

Mitteleuropa aber ist der 

Asbest von Rechnitz und der Edelscrpeniin von Bernstein. Der griine, geaderte 

Stein, Styrian Jade oder Edelserpentin genannt, kann sich wahrhaftig sehen 

lassen. Als unansehnlicher Steinbrocken kommt er in die Hande von kunst- 

sinnigen Arbeitern, deren Handwerk sich vom Vater auf den Sohn vererbt; 

auf der Wiener Messe findet sich das fertige Erzeugnis: unglaublich zierliche 

Gefafie und Vasen mit durchscheinender Wand. Die schbnsten Stiicke sind in alle 

Welt zerstreut, eine Anzahl davon hat KOnig Alfons von Spanien sogar ins Exil 

mitgenommen. 

in Landstrich alter Oberlieferung ist das Burgenland und voll der 

Mythen und Erinnerungen. Die Sage vom guten Fiirsten Giletus und 

seiner bitterbttsen Gemahlin weifi die Entstehung des Neusiedler Sees 

zu erklaren. Riihrend ist die Geschichte vom WasserstofFel, einem 

menschenahnlichen Wesen, das im Neusiedler See wie ein Fisch lebte und, 

gcfangen und gezahmt, seiner angebeteten jungen Herrin einen ganzen Sack 

Frbsche, Schnecken und Wasserschlangen auf die Hochzeitstafel schiittete, weil 

ihm dies die kt>stlichste Speise diinkte. Natiirlich fand ein solches Braut- 

geschenk wenig Verstandnis. Der arme Wasserstoffel, der es so gut gemeint 

hattc, cntfloh betriibt und ward nie mehr gesehen. Die Tempelritter von 

Lockenhaus aber, deren Burg durch Verrat fiel, spuken noch herum und auf 

einem der schOnsten SchlOsser >erscheint gelegentlich, mild und hoheitsvoll, 

die weifie Dame. 

Der Sohn Wolfers von Giissing und dessen Enkel hiefien Henz. Nach diesen 

stolzen Hcrren, deren Gcschlecht das machtigste im Burgenland war, sollen die 

Bewohner des Landes den Namcn Heinzen empfangen haben. 

Zwischen Giins und dem karolingischen Lutzmannsburg liegt das Kloster Marien- 

berg. Es wurde 1194 als Niederlassung der bsterreichischen Zisterzienser von 

Heiligenkreuz gegriindct, die ungefahr um diese Zeit auch Besitzungen am Neusiedler 

See erhielten, wo heute noch der Name Mbnchhof an sie erinnert. 
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In Frankenau und in einer Reihe von 

Nachbargemeinden wohnen Kroaten. 

Abcr nicht niir hier, sondern auch in 

vielen anderen Dbrfern, zerstreut iiber 

das ganze Land. Wie sie dorthin ge- 

kommen sind? Dariiber spater. Zuerst 

seicn noch die Korbflcchtcr von Pirings- 

dorf im schOnen Rabnitztal besucht und 

die Tbpfer von Stoob, wo die uralte 

Kunst der TOpferei noch in handwerk- 

licher Weise geiibt wird. Und dann nach 

Raiding hiniiber. Auch hier steht noch 

das kleine Haus, in dem cin Grofier im 

Reiche der Musik das Licht der Welt 

erblickte: Franz Liszt. Von Rutland bis Frankreich und England bereitete ihm 

die Welt Triumphe, lachelten ihm die schOnsten Frauen zu, aber immer mehr 

umfing ihn jene Schwermut, die auch aus den Versen Lenaus entgegenklingt. 

Lenau hatte von miitterlicher Seite her Beziehungen zum Burgenland und seine 

Romantik warb fur das Land der Puszta nicht weniger als die ungarischen 

Rhapsodien Liszts. 

An Ritzing vorbei, wo der Boden dem Burgenland, die Kohle unter der Erde 

abcr Ungam gehOrt, weil die Schachte von Brennberg bei Odenburg untcrirdisch 

heniberreichen, geht es weiter nach Sieggraben. Dort ist die Urheimat der Familie 

Semmelweis, deren beriihmtester Sohn der Retter der Mutter wurde. Dann steigt 

es aufwarts zum Kamm des Rosaliengebirges, bis sich 

der Blick nach Osten auf die Wulkaebene, auf Oden¬ 

burg und den Neusiedler See erOflfnet, westwarts auf die 

Bucklige Welt, Wiener Neustadt und die Lcitha. 

An der Leitha licgt auch das Schlachtfeld von 1246. 

Friedrich der Streitbare, der letzte Babenberger, hatte 

als crster wieder zuruckgefordert, was einst zur Mark 

der Karolinger gehOrte. 

Lange wurde gekampft um das Burgenland. Nicht 

umsonst stehen in den anmutigen DOrfem so vide 

Kirchen, die auf beherrschender HOhe mit Mauern um- 

geben wie Festungen aussehen, nicht umsonst so vide 

Burgen und wehrhaftc Turme. 

Das 2^italter der Tiirkenkriege brachte Elend und 

Verwiistung ins Land, aber auch neue Menschen, die 

Dorftrommltr sdbst auf der Flucht vor den Tiirken waren und hier im 

350 



¥ % 
SCHILFLIED i % C Wjt. 

^u;; been ceich/5ecn aeourMosLoseM / 
coeiLc &€s cnofsioes hOL^eR,otAM2/ 

Fiechc6Ni6 seiMe BteicheM aosew 4 
iM 66S SCHUF6S oatiMersi naANiz'^^^ 

Jiasche toAM^eLNi ocar Acn huoeL^^ 

BLicaerM im oie NiACht: ecr>poa/ I 

crjAMcnmAt aect sich oas cepLuQeL 

caxucneaiscn icriciepeM aotia- 

eiNiCNiO muss cneiiM BticasichseMaefsfe- 
Ouach 0i€ riepsce seeLe o^nr J| 

cniaei»M susses 06iNO606Niaer>i / 

... VF^ie e»M SCI ties MAcnroeBec:- "-f 

I 
NIKOLAUS 

LEN J^ ,X ^ ^ 



Ortsstrafie 

Burgenland eine neue Heimat fanden: Die Kroaten. Von Kroboteck im Jenners- 

dorfer Bezirk iiber Stinatz, Punkitz, Podgoria, Kroatisch-Minihof crinncrn vide 

Namen an sie. Sie haben nicht nur vcrwiistctc Ortschaften wicder besiedelt> sondern 

durch Rodung im Wald auch neue D^Jrfer geschaffen. So sind die „Versetzten 

Personen“ der Turkenkriege heute ein unmifibarer Bestandteil burgcnlandischen 

Volkstums gcworden. 

Man nennt sie Wasserkroaten und streitet, ob das ihre Herkunft von der dal- 

matinischen Kiiste andeutet oder als ,,Wosser Kroaten**, die Abstammung aus 

dem Lande Wossen, das isl Bosnien. 

Nicht alle seine Kinder vermag das Burgenland zu crnahren. So warden und 

werden Tausende von Burgenlandern Bauarbeiter, die wahrend der Saison die 

Woche liber in der Fremde arbeiten und Samstag ins heimatliche Dorf zuriick- 

kehren. An den Prachtbauten der Ringstrafie haben ihre fleiBigen Hande 

mitgeschafft, im Gips und Stuck ihrer Verzierungen steckt das Schilf vom 

Neusiedler See, und aus den Steinbriichen von St. Margarethen zwischen 

Eisenstadt und dem Sec stammt die Votivkirche in Wien. Die Italicncr, die 

um 1550 als Steinmetzc ins Leithagebirge berufen warden, erhielten, kaum 

daB sie Burgenlander geworden waren, den Auftrag fur Arbeiten am kaiser- 

lichen „Neugebaude** in Ebersdorf. So bestehen die cngsten Beziehungen 
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zwischen Kaiserebersdorf in Wien und der burgenlandischen Gemeinde Kaiser- 

steinbruch im Leithagebirge. 

Oanz unversehens hat die Reise zu ihrem Ausgangspunkt znriickgefuhrt. Nun 

sei noch Kittsee genannt, ganz im Norden gegeniiber Prefiburg, wo Josef Joachim, 

der beriihmte Geiger, geboren wurde. Dann Zumdorf, der Heimatort des Winner 

Kapuzinerpredigers, ungarischen Geschichtsschreibers und protestantischen Bischofs 

von Saratow in RuBland Ignaz Aurel Fessler. Nickelsdorf blickt uber die Grenze 

nach der Nibelungenstadt Wiesclburg, wo Josef Kainz das Licht der Welt erblickte. 

Da sind Schlttsser und Kirchen, wo die Gem^de von Dorfmeister, Maulpertsch, 

Altomonte-Hohenberg, Kopp von Felsenthal und Storno die bildende Kunst 

des Burgenlandes reprasentieren, die sich heute mit dem weitberiihmten Bildhauer 

Gustinus Ambrosi, einem Eisenstadter, in monumentaler Bliite lebendig erweist. 

Noch einmal zuriickgeschaut iiber das weite lichtdurchflutete Land, nach Eisen- 

stadt, wo Festspiele im historischen Haydnsaal die musikalische Tradition des 

Burgenlandes zu neuen Ehren erwecken. In die DOrfer, wo die Tamburizza- 

kapelle aufklingt und alte Volksliedweisen, aus denen Haydn die unverganglichc 

Melodie seiner Hymne schuf. Noch einmal die Menschen ins Auge gefaBt, den 

Landarbeiter am Friedrichs- oder Edmundshof, die Menschen in der Kreide- und 

in der Jutefabrik, die Rohrschneider am See und die Winzer mit den vitriol- 

bespritzten griinen Schiirzcn, die Bauern und die Handwerker aUiiberall, bis tief 

im Landsiiden den Kleinhausler, der seine vier Joch Grund deiBig bestellt und der, 

nach einem alien Brauch von Grofivaters Zeiten her, Aufzeichnungen iiber das 

Wetter fiihrt. 

Wenn einer von all diesen iiber die Waldecke lugt und dort die Wolken in der 

Abendsonne wic ruhende Schafchcn friedlich am Himmel stehcn, dann mag es 

geschehen, daC er dem Fremden auf die Sjchulter klopft und sagt: ,,Das ist das 

Wetter, das wir brauchen. Du aber komm bald wieder heriiber in unser Burgenland!“ 
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KONTUR EINER STADT. 

ien ist nicht blofi der Name einer Stadt. 

Wien isi nicht bloB Symbol curopaischer Geschichte. 

Wien ist nicht bloB das Weltpodium der Musik. 

Jawohl, Wien ist schon alles das und es ist noch viel mehr. Wien, das ist die 

Lebenserfahrung von Generationen und Vblkern, ist der Versuch eines Neben- 

einander der Staaten. Wien ist das Gesprach zwischen Mensch, Kunst und Natur, 

ist das verbindende Heutc zu dem Gestern und dem Morgen, Wien ist cin Vor- 

schlag an die Welt, so zu sein und so zu leben. Zu dem, was Heimat ist — Tauf- 

matrikel, Trauring, Beruf vom Vater her —, und dem, was in der Fremdc lockt — 

die Chance, das Jenscitige, das grofic Scheiden und das Neusichniederlasscn —, 
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dazwischen licgt Wien als Drittes: Als Wahlheimat dcr Kunstler und der Geister, 

als gastliche phaakische Landschaft, wo die beschwerliche Irrfahrt zu Ende geht, 

wo das Verweilen in dieser Welt zum kbstlichen Alltag wird. 

Die Bejahung des Lebens an sich ist Wien. Das Leben mit all seinen Schrecken 

und seinen seligen Hbhen. Nicht blofi die Bejahung des Sinns zu leben, das ware 

hier zu wenig und falsch. Nicht etwa des Kantschen Imperativs fiir sich oder des 

„Du darfst, Du sollst, Du mufit“. Nein, alles zusammen wird in Wien gelebt 

und geliebt. Der Bucklige und der Taube, Falstaff und Don Quichote. Von 

vornehcrcin ist in Wien alles gleich wichtig, sieht doch ein jeder, wie sich 

des Nachts der groBe wie der kleine Stern auf gleicher Strafie der Unendlichkeit 

zuwalzen. 

Ein Heilbad des ganzen Menschen ist Wien, wenngleich als solches nicht in 

den Akten verzeichnet. In seiner Luft und seiner Atmosphare gewinnt man Mafi 

und MaBstab fiir die Probleme des Lebens, die da sind, bevor das.Auge des Kindes 

die Umwelt erkennt,und die noch immer da sind, wenn das gleiche Auge sich 

schweigend schlieBt. Diese Erde erwerben und doch nicht dem Erdgeist verfallen, 

sie besitzen und dennoch besitzlos zu bleiben, von den Himmeln eine Ahnung 

herabzaubern und doch nicht zum Utopisten werden, das alles zusammen maB- 

voll zu mengen und die Stunden des Lebens damit zu fiillen, kurzum, die 

Kunst, als Mensch menschlich zu leben, das ist in seinem tiefsten Gehalt 

wiederum Wien. 

Wie wiirde denn auch sonst das Urteil iiber Wien und seine Inwohner so aus- 

einanderklaffcn: Aber jedes Urteil gleicht dem von einem unebenen Spiegelglas 

zuriickgeworfenen Bild: es ist windschief und verzerrt. 

Darum kommt doch und scht Euch selbcr an, was Wien — immer noch — ist! 

Aus seiner Landschaft heraus ist Wien gewachsen, ist selber, bald werdet ihr 

cs mit eigenen Augen sehen, Landschaft. Das wuchtige Auf und Ab der wald- 

gekrtinten Bcrge im Westen, von denen im Sommer der frische Windhauch bis 

in die kleinsten Gassen strbmt, greift wie mit Zungen tief herein zur Stadt. Immer 

wieder trifft der Blick, aufschauend, die lebensvoll geschwungenen Linien der 

Natur, den freundlichen Horizont der sonnigen Ebenen des Marchfeldes oder 

den Taldurchbruch des heimatlichen Stromes, den das Lied als blaue Donau 

besingt. 

Hingegeben in treuer Verschwisterung ist diese Stadt, deren Rander in tage- 

weitem Bogen sich von den rebenbestandenen HOhen des Kahlen- und des 

Bisamberges bis zu den waldreichen Donau-Auen spannen, der heiteren Land¬ 

schaft und der mutterlich-giitigen Natur. Nicht nach geometrisch starrer Bau- 

gestaltung, sondern nach naturlich-organischem Gesetz sind Straficn und Platze 

geworden,und die Linien der StraBenbahn, die in kurzer Fahrt aus den inneren 

Bezirken in die griine Welt dcs Wald- und Wiesengiirtels fiihren, folgen dem 
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Hofburg voT 1848 

einstigen Lauf von Bachen und Fliifichen, wenn diese auch unter dcm Pflaster 

vcrschwunden sind. 

Die L^ndschaft um Wien verleugnet nicht ihi* historisches Profil. ROmerhande 

pflanzten auf den sonnigen Hangen das kOstliche Gewachs des Weins. Sparer 

streuten die chrisilichen KlOster den Segen geistigen Lebens iiber das Land. Die 

Kreuzritter zogen durch das Donautal und trankten ihrc Rossc im Wasser des 

Nibclungenstromes. Die Ebene des Marchfeldes wurde zum Schauplatz blutiger 

Schlachten zwischen den Machtigen, die nach dem Besitz der Hauptstadt strebteh. 

Von den Hdhen des Wienerwaldcs stieg im TUrkcnjahr die Entsatzarmee zur 

Entscheidungsschlacht herab und bei Aspern und Efilingen vcrlor Napoleon 

zum erstenmal den Nimbus der Unbesiegbarkeit. 

Freudig und beschwingt hat sich noch jedes Mai die Landschaft in ihren Menschen 

vom politisch erregenden Geschehen iosgelbst> run zuriickzukehren zur Harmonic 

ihrer eigenen zeitlosen Melodic. Alle, die da malen und bauen, singen und sagen 

kOnnen, haben aus dcm mutterlichcn Boden Motive und Kraftc geschbpft. 

Beziehungsvolle Faden fiihren wechsclhaft von der Landschaft bis ins Herz der 

Kunstwerke, die hier entstanden sind. In den Liedern Schuberts, in seiner 

,,Unvollcndetcn“ lebt der Wienerwald. Beethoven spricht es aus: „Hier, von dieser 
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Natur umgeben, sitze ich oft stundenlang und 

meine Sinne schwelgen im Anblick der empfangen- 

den und gebarenden Kinder der Natur. Niemand 

kann diese Landschaft so heben wie ich.‘^ 

Gedichte haben versucht, den Rh3rthinus des 

gr5&eren Wien als Ewigkeitsgehalt in Versen 

festzuhalten. Das frOhliche Volk der Maler fand 

hier einen unersch^pflichcn Quell anregender 

Schbnheit. 

Da selten nur eine Stadt ahnlich reich ist 

an Geschehen und Erleben, an Glanz und an 

Leid wie Wien, und da in dieser Welt doch 

nichts verloren geht, nicht der bange Herz- 

schlag eines Kindes und nicht das Wort des 

Liebenden unter bliihendem Jasmin, nicht der 

Ruderschlag im n^htlichen Strom und nicht 

die leise fluchtige Melodic, die in seltsamer 

Weise — wcifi man wie? — hier wundersam 

aufbcwahrt sind, deshalb ist Wien jcncs fas- 

zinierende Schau- 

spiel des Debens, 

das fiir sich sclbcr 

Witnttm 1898 

ist, fiir dich und mich und fiir die Menschen allc. 

ZU FUSS DURCH DIE INNERE STADT. 

Kommen Sie nun mit, direkt in das Zentrum 

der Stadt. Abcr vergesscn Sie bitte einc Weilc 

Ihrcn Bcruf und auch die Zeiger der Uhr. Stadte 

gibt es, die kann man im Fluge durcheilen. 

Andere — und zu diesen gehiirt Wien — wollcn 

in Mu6e genossen sein. 

^Die Schwierigkcit, Wien zu begrcifen, licgt in 

dcm Ncbcneinandcr und Zwcierlci, das cinem auf 

Schritt und Tritt begegnet, liegt in dcm barocken 

Ineinandergleiten der Dinge imd Begriffe. Das 

schlagende Herz der Stadt, sein Mittelpunkt in 

jedem Sinn ist der Stephansttirm. Sechs Strafien, 

belebt, geschaftig und modem, miinden doit ein 

und werfen das Gewimmel ihrer Menschen und 

Witntrin 1899 Fahrzcugc liber den Platz. Nichts erinnert mehr 
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daran, da6 dieser bis zur Zeit 

Kaiser Josefs ein Friedhof 

gewesen ist. 

Wir kommen aber vom Graben 

her. Eine Verkehrsampel zer- 

hackt durch den Wechsel ihrer 

Farben das Leben der Strafie 

in kurze Intervalle. t)ber ihr, 

in DacheshOhe, wird ein Globus 

beniitzt, um fiir Nahmaschinen 

Reklame zu machen. Ein paar 

Schritte weiter und weltentriickt 

steigt der Dom vor den Blicken 

auf. \ or scincin grau geglicderten Bau scheint alles rundherum zu vergehen. Nic 

wicder kann man dieses Bild vergesscn, den Turm, der gewaltig und zicrlich 

in einem ist, seine schlanke Verjiingung, die zu den Fenstern der Wachtcrstube 

fiihrt, immer hdher hinauf bis zur Spitzenrosette und zur Kreuzrose, iiber welcher 

es, hoheitsvoU und friedlich, nur mchr den Wiener Himmel gibt. 

Diese inmitten einer larmenden Geschaftswelt sich erhebende Kathcdrale strahlt 

Rube und Feicrlichkeit aus. Es ist, als ware plbtzlich im jagenden Wettlauf von 

Materialismus und Eitelkeiten ein geweihter Bezirk gezogcn. Wie ein die Welt 

der Sinnlichkeiten iiberspannender Wcltgeist ragt der Turin zur Hohe des Unver- 

ganglichen empor. 

Diese Kirche ist keine in Stein erstarrte Predigi, sondern ein zu alien Sinncn 

sprechendes Bauwerk — und darum doppelt redegewaltig. Seine Sprache 

ist nur dem vernehmbar, der mit innerster Seele lauscht; deshalb gibt es 

viele Tauscnde, die sic in ihrem Voruberhasten kaum vcrnehmcn. Aber cinmal 

kommt wohl fiir jcden der Augenblick, da er diese Sprache versteht. 

Lassen Sie sich niche 

durch Details beirren. 

Hciren Sic lieber blo6 mit 

halbem Ohr den Er- 

klarungen zu, denn wich- 

tiger als die Teile ist das 

Ganze an sich. Immer- 

hin, an der Vorderwand 

ist die alic romanischc 

Westfront nicht zu ver- 

kennen. Ernst und boden- 

schwer steht sie da, vcr~ 
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lyomimkanerkircht 

glichcn oiit den Strcbepfeilern, die zum Dach 

emporklectem und sich im fein gesponnenen 

Mafiwerk spitrwinklig aufragender Fenster ver- 

lieren. Dort vomc, bcim kleincn Pf&nncrhaus, 

gcht C8 iiber endlos scheinende Stufen auf den 

Turm, Hintcr den Wasserspeiern, den Chimaren, 

hangt die Pummerin, die riesenhafte Olocke, 

aus dem Metall turkischer Kanonen gegossen. 

Nein, betreten wir erst spater den Dom, 

gehen wir rasch einmal au0en herum. Nischen 

und Figuren, der Hcrrgoti am Kreuze, die 

Muttergottes, ja und da vorne eine Kanzel im 

Freien. Dort hat Johannes Capistranus zum 

Kreuzzug gegen die Tiirken gepredigt. Der 

kleine Eingang daneben flihrt in die Kau- 

komben. An dieser Stelle ist — 1791 — Mozart 

eingesegnet worden. Weitlaufig und vielstbckig 

ziehen sich die unterirdischen Raume hin. In 

der engen mittelalterlichen Stadt mufite man 

HORc;i:kMk/sThR 

Dr. KARL LURGHR 

AU die Ringsirafie ihrer Votlertdung 

entgegenging und WUn noch immer mcht 

mude tvurde, diesseits und jenseits des 

Gtirteh die weiten Lucken der Bezirke 

zu schliefien, ah der grofie Zuzug cur 

Hauptstadt nicht enden tvollte und immer 

neue Scharen arbeitsfroher Menschen 

Zukunft und Gluck und Htil zu finden 

kamen^ ah die RdnJer der Stadt immer 

mehr dem Horizont zustrebten, da 

stand aus der Mitie des Votkes tin 

Mann auf, der den Obergang Wiens zur 

Grofistadt in den kurzen Jahren seines 

Schaffens voll Weitbiick, Mut und 

Tatkrqft vollzog: Der unvergefiliehe 

Bwrgermeister Dr. Karl Lueger. 

Ein richtiges Kirtd des Volkes ist 

er, der Vater Museumsatifseher, die 

Mutter Tabaktrafikantin. Er selbst 

xundchtt ein kleineTf unbekannter 

Rechtsamoalt. Bald jedoch toird Lueger, 
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Oorothterkircht vor 1787 

dtr dit Sf*rach€ d*r Wiener tvie kein 

anderer versteht und selber spricht, zum 

Anwah des kleinen Mannes, 

Eine Zeitenwende war angebrochen. 

Die industrieile Entwicklung Osterreichs 

hatte in den Siebziger Jahren des ver~ 

gangenen Jahrhunderts einen Hdhepunkt 

erreicht. Finanx- und Jndustriekapital 

beherrschten monopolartig die Wirtschaft 

der Monarchies wdhrend in der Politik 

die liberale Partei die notwendige 

Ruckendeckung bot. Beim Rennen in 

der Freudenau standen so die Abkommen 

des hohen Adels und die neugebackenefh^ 

Guldenmilliondre eintrdchtig nebenzin- 

ander, zogen, Idsstg-vornehm die einen, 

protscig^selbstsicher die anderen, die 

grauen Zylinder voreinander, tauschten 

aus den gwnmibereiften Wagen in der 

Hauptallee Grt^fi und Verbeugung und 

Janden sick bald in der Koppelung ihrer 

Interessen, bei Geschdften oder auch 

mancher unverstdndlich scheinenden 

Heirat bestens xusamsnen. 

die Toten oft unter der Erde begraben. Von 

1735 bis 1783 wurden iiber 12.000 Menschen 

hier bestattet. 

Der Nordturm der Stephanskirche ist un- 

vollendet geblieben. Sollen wir es bedauern? 

Kbnnen wir cs uns liberhaupt noch vorstcUen, 

das Wahrzeichen Wiens in briiderlicher Gcmein- 

schaft mit einem zweiten Turm zu sehen? 

Ober den Adlerturm ist schon die Abend- 

dammerung des erschbpften gotischen Stils 

hingebreitet. Aber cin paar Schritte weiter, in 

der Quer- und Tiirachse des Domes ist Gelegen- 

heit, die Portalplastiken des bischbflichen Tores 

zu bewundern, lippig schwclgcnde Gotik. Die 

ruhige Front liber dcr Strafie gehdrt dem Erz- 

bischbflichen Palais an. 

Wir aber trctcn in das andachtsvoile> dam- 

mernde Dominnerc cin. Welch cin gewaltiger 

Raum! Der Schein der Kerzen, den ganzen 
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Staatsoper 

Tag iibcr von frommer Hand dcm Bildnis der 

Madonna gestiftet, gibt ein Mafi fiir die HOhe 

des Mittelschiffes. Allmahlich Idsen sich Formen 

aus dem Dunkel, Statuen, Saulen, Baldachine^ 

Graber, Grabdcnkmalcr, das hcrriichc unver- 

gefiliche Gestiihl, der Frauenchor, die Kanzel, 

das Bildnis des Meisters Pilgram, die Tirna- 

kapelle als Ruhestatte des Prinzen Eugen von 

Savoycn, die barocken Altare an den Saulen, 

das Grabmal Friedrichs III. 

O iiber die Bosheit jener Menschen, die 

es zuwege brachten, sinn- und herzlos beim 

Abzug aus der Stadt den herrlichen Dom — 

1945 — in Brand zu schicficn. Im gemar- 

terten Leib der Stadt ist es die schmerz- 

hafteste Wunde. 

Anders als die WoHnpalais in Nach- 

barschaft zum Ring rvurden die Hduser 

draupen gebauli in den andertn GriinJen, 

in den dujieren Bezirken. Dart genugte 

ein einziger Wasserauslauf fur vier^ ache 

Oder zehn Wohnparteien. Was man 

Lichthof nannte, verdiente Jen Samen 

niche. Es tvaren dusterey enge Schliindey 

durch welche Sonnenschein nur im 

heifiesten Sommer in die oberen Stocks 

werke fiel. 

Liberal sein aber hiefiy zu allem brav 

zusehen, den Karren tveiterlau/en lassen, 

die Ruhe der Obzren niche zu sioren und 

nach unten taub bleiben. 

Lueger aber hdree, was dump/ im 

Volke wiihltey lebte er dock Tier an Tier 

mit der Not der kleinen Leute, der 

Handwerker und der Gewerbetreibendeny 

der schlichten Burger und der Lohn- 
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arheiur. Was da und dart umvirksam 

aufftackertey das formulierte er zu durch- 

schJagenden Forderungen urtty wufite 

Worse zu ftnderty die von alien verstanden 

tuerden konnten, und ruttelte in zunden- 

den Reden die Kaiserstadt aus der Ara 

des Liberalismus wahrhaftig warh. 

Wdhrend die Gesellschafty Baronessen, 

Bankiers und Offiziere ihre Jahre in Lie- 

heleien vertdndeltey wdhrend am fruhen 

Morgen in den Praterauen die Schitsse 

der Duellanten widerhallteny grubelte 

Lueger nachy wie die drdngenden Korn- 

munalproblemey die durch die Zusammen- 

ballung riesiger Menschenmassen ent~ 

ttanden waren, in fortschrittlicher Weisey 

gegen Korruption und egoistische Privat- 

interesseny ini Sinne der Allgemeinheit 

und des djjemlichen Wohles gelost 

U'trden kdnnten. 

Die Bevolkerungtzahl Wiens war von 

680.000 im Jahre 1875 zwar auf 

!.>727.000 im Jahre 1900 gestiegen, aber 

die aiij Schienen laufende Pferdebahny 

die Damp/tramway und die wenigen 

flekiiisih beiriebtnen Strafienbahnen 

bt’safJen untereinander keinen Zu- 

^ammenhang. Sie er/ullten ihie Ver- 

kehisau/gabe nur hochst unzuldnglich 

und waren dabei noch teuer. 

iXinebcn war*n etntge kletnere Gas- 

und Hlektrizitdtswerke enistanden,samt- 

liche in privater Handy metst im Besitz 

des Auslandes, die sich eincn Kunden- 

kreis geschaffen hasten und nun daran 

waien, ungeheure Gewinne abzuwerfen 

Lueger erkannte mit unbeirrbarem 

liluky dafi die Versorgung der Wientr 

Bevo/kerung mit Gas, eUktrtschem 

Strom und modernen Verkehrsmittelm 

nuht dem Profitstreben des Kapitoh 

ausqelie/ert werden dui/e, sondern da/i 

es Aufgabe der Stadtvenvaltung set. 

diese Wirtschaftszweige in der eigenen 

Hand zu monopolisieren und damtt dem 

Genuji der Gesamtbevolkerunq zu den 

gunstigsten Bedingungen zu ersthltejirn 

Mit diesen Grundforderungen wurdt 

er zum Begrunder des kommunalen 

Soziaitsmusy mit diesem Programm er- 

Aber konimcn Sic nun, um die Beirubnissc zu 

vcrgcssen, hinaus in die lichtcn, licben Oassen, 

tauchen wir cin und unter im Gewirr der alien 

Stadt, gehen wir schnell kreuz und quer durch 

die engen Winkel, suchen wir eine Viertelstunde 

lang das verborgene Herz der Stadt. Benachbart 

dem Larm der Karntnerstrafie sind abgeschiedenc 

Ecken, Hinterhauser, wo Wasche auf dem Ge- 

lander zum Trocknen hangt, wo eine Katze 

seelenruhig in der Sonne ihre Pfoien leckt. 
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ErxbischdfHches Palais 

Rund ausgeschnittenc doppclflugeiigc Riegel> 

tiiren dfTnen sich halb zum neugierigen Spalt. 

Altc Miitterchen wohnen dort, die mit gro6en 

Gebetbiichern taglich zur Messe humpeln, 

droUige Hagescolze und kinderselige Herzen. 

SiiBe blonde Kinder, die still und freundlich 

am Fenster hocken oder sich lachend im Hofe 

tummeln. Kleinstadtnaturen sind hier zu Hause, 

als gabe es noch die Zeit des Biedermeier. 

Sehen Sie das alles ist hier auf engem Raum 

nebeneinander. Aber nicht mehr Schritte als wir 

brauchten, um diese stillen Winkel aufzusuchen, 

sind ndtig, um Gotteshauser aus gotischer Zeit 

zu finden: Die mlichtige, emste Augustinerkirche 

in einer autolarmenden StraBe. Ihre friihgotische 

Form ist noch kiihl und streng vom dekorativen 

Rausch der Spatgotik entfemt. Das beriihmte 

Christinendenkmal Canovas aus dem Beginn des 

19. Jahrhunderts lenkt die Aufmerksamkeit auf 

obette er dtt Herzen der kletnen Leute 

und damit nach fast 20jdhrigem poll- 

tischem Kampfe^ an der Spitze /Jer von 

ihm gegriindeun Christ tUhsozialzn 

Parteit das Wiener Rathaus, Dock 

Osterreich selbst war noch immer von 

der liberalen Partei beherrscht und diese 

setzte es durch, dafi der Wahl Luegers 

zum Wiener Biirgermeister viermat die 

kaiserliche Sanktion vertoeigert wurde. 

Erst die funfte Wiederwahl im Jahre 

1897 wurde von Franz Josephs /. 
bestdtigt. 

Das Grofikapital aber suchte die 

sozialistischen Tendenzen Luegers auf 

dem Boden der Gemeindeverwaltung 

konsequent zu durchkreuzen, Bei der 

Finanxierung seiner grofixiigigen Pro^ 

iekte stiefi er immer tvieder auf grofite 

Sckvnerigkeiten. Da grUndete er die 

Zentralsparkasse der Gemeinde Wien, 

um selbst ein Kreditinstitut zur Ver- 

fiigung zu haben. Er schnf auch die 

Stddtische Versicherungsanstalt, um der 
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Tafel IX 

Rudolf von Alt, Stcphansplatz (Ausschnitt), Wien, Stadtische Samnilungen 



Albrecht Diirer, Maria mit den vielen Tieren, Wien, Albertina 



breiten Mane biiligen und guten Ver- 

sicherungsschutz zu sicker ft. 

Die sturmische Entwicklung V^iens 

zur Grofittadty die wdhrend seiner Amts- 

zeit als Bitrgermeister den Hohepunkt 

erreichtet zwang der Gemeindevcr- 

xvaltung grofie Leistungen auf. Lueger 

eikannte die Notvoendigkeiten und ver- 

stand esy sie in modernem Geiste zu 

erftillen. 

Vberblickt man die Fiille seiner Tdttg- 

keit als Burgermeister der Stadt, so 

muji many mehr nock als den Redner und 

Volksmanny Lueger als Verwaltungsgenie 

berpundern. In wenigen Jahren schuf cr 

die Riesenanlage der Stddtischen Gus- 

und Elektrizitdtswerke und errichtete 

das weitreichende Netz der Strafienhahn. 

Allenthalben entstanden Schulen. Den 

Trinktoasserbedarf der Stadt sickerte er 

durch den Bau der ztoeiten HochqueUen- 

wasserleitung. Den Lebenden erhaute er 

das Krankenhaus der Stadt Wien in 

Lainzy das Stddtiscke Alterskeim und 

die Heil- und P/iegeanstalt Am Steinhof. 

An Stelle der Vielzakl kUinery uber- 

belegter Friedhofe entstand das riesen- 

hafte Gartengeviert des Zentralfried- 

hofes. 

Mit dem Ausbau der Stddtiscken 

Lagerkduser, der Obernakme eines Brau- 

hauses in das Eigentum der Gemeinde 

und der Sckaffung des St. Marxer 

Zentralviekmarktes griff der Burger¬ 

meister in den Fragen der Wirtsckaft 

und des Preisgefiiges regulierend und 

baknbrechend ein. 

Luegers grdJStes Gesckenk an Wien 

aber war die Schuffung und Widmung 

des Wald- und Wiesertgurtels um die 

Stadty als einer Zone landsckcfftlicker 

Sckdnkeit und naturlicker Hygiene. 

Was in ienen Jakren um 1900 und 

nackker gesckaffen warden isty trug 

Luegers persSnliche NotCy entsprang 

seiner Initiative und mufite von ihm viel- 

fach gegen allgemeinen Widerstand buck- 

stdblick dektetiert werden. So wurde 

der grofie Burgermeister zum Weg- 

bereiter der Idee der kollektiven Ver~ 

Jesuiienkircke am Hof 

die symbolischen Gestalten dcs Lcidcs und 

der Trauer. 

Weltabgewandt und feierlich wirkt das vor- 

nehme stillc Gotteshaus der Minoriten. Jakobus 

von Paris hat im Stil franzOsischer Gotik das 

groBartige Hauptportal geschaffen. Die Frontcn 

barocker Palais, jetzt Ministerien und Landtags- 

gebaude, halten in der Runde des mafivoll- 

intimcn Platzes reservierte Nachbarschaft. 

Da ist der liebliche Bau von Maria am 

Gestade, versteckt geborgen im Winkelwerk der 

Altstadt, einstmals am lifer der Donau gelegen, 

den Salzschiffern ein verchrtcs Heiligtum. In 

frohem Erstaunen bewundert man den sieben- 

eckigen Turm, die Spitzenzierde des kunstvoll 
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Wientrin 1902 

sorgung aUgem€in<r tvirtschaftluhcr 

Btdur/msst durch dit Gemetndt. Damn 

tchhig €T dit Brucke zur Erfultung der 

kolUktivistischert Sehnsucht der grofiett 

Masse axtf kommunalpoHtischem Bodetiy 

die ein Jahrzehnt nach seirtem Tode in 

Foruetzurtg seines Werkes auf neuen 

Gebieten und mit neuen Methoden 

abermals beispieigebend fiir die Welt 

tverden sollte. 

MIT DEM BAEDEKER JN DER 

HAND. 

So leicht sich Wien Ihnen zeigen und 

darbieten magt ohne Miihe tverden Sie 

es nicht kennenlemen. Im Gegenteil, 

tines Tages mussen Sie brav und ardent- 

licht als tvdren Sie Schuler gewordent 

den Baedeker zur Hand nehmen und 

getvissenhaft darin bldstern. Legen Sie 

sich aber bitte zur Vorsscht einige 

Merkzeichen ein : 

durchhrochenen Helms, die k6stlich>grausige]i 

Wasserspeier, das entziickendc Baldachinportal 

und das reiche Neizgewiilbe. 

Tritt man aus diesen Kirchen heraus, so ist 

es, als ob die hohen Raume den Gast nicht 

vollends aus ihrer Verzauberung entlassen hatten. 

Die klcinen umliegenden Gassen, dieselben 

dutch die wir gekommen sind, haben sich zu 

einer stillen, besinnlichen Zone der Nachdenk- 

lichkeit zusammengefunden. Oft wird Wien als 

riickstandig gescholten. Aber es liegt blofi daran, 

dafi die Stadr weise genug ist, Altes und Er- 

probtes nicht leichtfertig wegzuwerfen. Das 

hiefie ihre eigene Seele zu morden. Wien will 

fiir immer Wien bleiben, das ist die innerste 

Zielkraft in der Entwicklung dieser Stadt. Nicht 

friiher werden Sic Wien begreifen, als Sic nicht 

hinter ein Geheimnis gekommen; Die Seele 

dieser wunderlichen Stadt ist in der Vergangen- 

heit, im Jenseitigen, im Barocken verankeit 

und hangt dennoch mit vollen, lebendigen 

Sinnen an alien Sch6nhciten dieser warmen 

Erde. — 

Das Zentrum Wiens als der ,,Kaiscrstadt“ ist 

die Burg. Da gibt es eine alte und eine ncuc Burg. 

Der alte Teil stammt aus dem 13. Jahrhundert, 

noch aus der Zeit der Babcnbergcr. Hinter einem 

kurzen tiefen Grabcn erhebt sich das Tor in 

den Schweizerhof. Seine machtigen Rustika- 

quadem crinnern an die Prachtportale der 

Lombardei. Deutlich erkennbar sind noch die 

schweren Rollen, iiber welche einst die Ketten 

der Zugbriicke liefen. 

Weitlauhg erstrecken sich die H6fe und Trakte. 

Gegen den Michaelerplatz zu beschliefit der 

,,Weifie Turm“ den gewaltigen Baukomplex. In 

der Rundung seiner Aufienfront erheben sich 

zwei monumentale Werke, welche des alten 

Osterrcich ,,Macht zur See“ und „Macht zu 

]Lande“ symbolisieren. 
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Wienerin 1912 

Mafivoll und abgeklart schliefien sich ruhige 

Fassaden aus verschiedenen Jahrhunderten zum 

eindrucksvoUen Karree des Inncren Burgplatzes 

zusammen. Hier fand die zeremoniclle Abl6se 

der Burgwache statt und die privilegierten 

Dampierre’schen Dragoner durften mit klingen- 

dem Spiel vor ihrem Obersten Kriegsherrn 

aufmarschieren und ihren Werbetisch hier auf- 

schlagen. 

Im Schweizerhof fuhren Stufen zur Burg- 

kapelle empor, wo die Wiener Sangerknaben 

Sonntag fiir Sonntag die feierliche Messe singen, 

Nebenan ist der Eingang zur geistlichen und 

zur weltlichen Schatzkammer. Einmal im Riesen- 

bau der Hofburg drinnen, gelangt man von 

Trakt zu Trakt. Da sind die Zimmer, in 

welchen sich einst das arbeitsreiche Leben 

Kaiser Franz Josefs abspieUe; nebenan werden 

die Appartements der schbnen Kaiserin Elisabeth 

gezeigt. Prunkvolle Festsale schliefien an, Iciten 

hiniiber zum gewaltigen Fltigelbau der neuen 

Burg. Welch cin Gliick, dafi in Wien so 

manches geplante Wcrk nur halb ausgefiihrt 

worden ist! Der Blick auf den Hcldcnplatz 

unterbricht jede noch so sachkundige Fiihrung. 

Einfallsreich in seiner nicht vollendeten Sym- 

Die STAATSOPERy auch tvenn ste 

1945 zur Ruini getvorden isty zu be- 

suchert, stelit einen Akt der Ptetat dar. 

Lesen Sie dock nach, tvie dieser BaUy 

den viele als das schdmte Opernhuus der 

Welt bezeichneten» einmal in setnem 

Glanze ausgesehen hat. Erinnern Sie 

tick kurz der ungliicklichen Erbauer 

van der Null und Siccardsburg aus den 

vergangenen Sechzigerjahren. Die Loggia 

mit der attmutigen Fassade und den 

Hauptfigureny das goldstrahlende Vesti- 

bul und der Auf gang sind noch erhalten 

geblieben. Aber nichts ist mehr vor- 

handen von dem wunderbaren Innen- 

raum, von den Rdngen und Logen, von 

dem Deckengemdide Rahls und von dem 

erlesenen Wandschmuck der Festrdume. 

Lebendiggeblieben aber sind der Geist 

und die Tradition des Houses. Burnacinis 

Prunkopern im 17. Jahrkunderty die Auf- 

fuhrungen in Laxenburgy in der alien und 

neuen FavoritOy im Park von Schdnbrunny 

spdter im Kdmtnertortheater — es ist 

eine einzige wandlungsreiche Kette 

herauf zur opera buffoy zur Zauber- 

oper und zu Mozart. Fiir Fanni 

Elfilers triumphalen Aufstieg erxveist sich 

das alte Opemgebdude bereits xu Mein. 

Mit yyDon Juan** tvird das neue Opern- 

haus am Ring feierlich erdffnet. Eine 

glanzvolle Zeis ist damit angebrochen. 
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Vtrdi kommt nach Wun, um Wagtur 

wird diskutiert und gek&mpft. Genera- 

tionen von Kiinstlem bilden mit dem 

Haus, den Phiiharmonikern und den 

Dirigenten einen Begriff, der in der 

ganzen Welt selhst vor Diplomaten 

Vorrang geniefit: Die Wiener Oper. 

Dieses Haus, die wundervolle heifi^ 

geliebte St&tte ungezdhlter, unvergefi- 

licher Stunden, liegt in TriamHern. 

Die Wiener Oper^ das K-onnen^ die Liebe, 

der Enthusiasmusy das Orchestery das 

Ensemble, sie sind gebheben. Druben im 

Theater an der Wien steht Rodins 

meisterhafte Biiste von Gustav Mahler. 

Seue Namen steigen glanzend auf, 

schliefien an Schalk und Richard Straufi 

und Bruno Walter an. Unbestechlich 

urteilt die Jugend von der ,yVterten 

Galerie** herab uber Wert und Konnen, 

uber die Cabe und die Gnade des 

Kunstlertums. — 

Gleich dem Operngebdude ist auch 

vom BVRGTHEATER nach 1945 

nicht viel mehr als die Fassade stehen 

geblieben. Von jenem Burgtheater, das 

als erste Buhne deutscher Sprache gilt, 

das im geistigen Leben Wiens eine einzig- 

artige Stellunig einnimmt. Bei seiner 

Griindung 1776 hat ihm Kaiser Josef 

eine Aufgabe ubertragen : Ein National- 

theater zu sein. 

A us dieser Griindung — liebevoll 

zeichnen die alien Sticks das erste Haus 

am Michaelerplatz — wdchst der 

Theaiertraum der Wiener zu seiner 

Erfiillung heran : Ein Repertoiretheater 

der Weltliteratur zu besitzen, basierend 

auf der Gemeinschtsftskunst einer aus- 

erlesenen Schauspielerelite. 

Eine Krise in der Direkrion des Burg- 

theaters ist dem Wiener heute noch 

tvichtiger als der Riicktritt der Regierung. 

Burgtheaterdirektor zu tperden ist ein 

Lieblingsfvunsch vieler, der nur wenigen 

in Erfiillung geht. — 

Dem Studierenden bffnet sick in der 

NATIONALBIBUOTHEK eine der 

grdfiten Biichersammlungen der Welt. 

Imjahre 1526gegriindet, wurdesie 1726 

Griechengasse 

metric ist cr Platz, Panorama und Landschali 

zugleich. Platz in der Zusaxnmenschau mit den 

beiden Museen> den Hofstallungen und den 

drei Denkmalem, die ihn zieren. Panorama in 

seiner Verbindung zu Ballhausplatz, Burg- 

theater, Parlament und RingstraBe. Landschaft 

im Weitergreifen der Parkanlagen und Bauten 

hiniiber zu Rathaus, Votivkirche und den so 

nahe scheinenden Hbhen des Wiener Waldes. 

Gleich einem Bild Brueghels ist das Gewirr der 
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Menschen auf den Wcgen des Volksgartens anzu- 

sehen, im Monat Mai aber scheinen die farben- 

frohen Augen Waldmiillcrs liebevoll auf ihm zu 

ruhen, wenn die vollen runden Biische mit ihrcm 

lila und roten Flieder in duftender Fiille die Wegc 

und Flachen einsaumen. 

Man miifite den Heldenplatz in alien Richtungen 

durchqueren, als galte es die verlorenc biblischc 

Drachme zu finden. Wundersam abwechslungsvoll 

ist er anzusehen. Und iiberall ist er ein Stuck Wien. 

Ob man ihn an einem Marzvormittag betritt, wenn 

junge Miitter Kinderwagen in den windgeschutzten 

Sonnensaum unter den Fenstcrn der Arbeitszimmcr 

des Bundesprasidenten bin- und hcrschiebcni ob 

man seine unermefiliche Weite begreift, wenn bei 

festlichem Anlafi stundenlang die Wiener durch 

das Heldentor einmarschieren und zu Hundert- 

tausenden die Denkmiiler des Prinzen Eugen und Erzherzogs Karl umstehen; 

Oder wenn am Abend gegen fiinf der Fuflweg langs des Volksgartens lebendig 

wird, da die einen von dcr Arbeit nach Hause eilen» wahrend die anderen sich 

zu Brholung Oder zu Rendcz-vous in die Inncre Stadt bcgeben. Oder im Fasching 

miiBt ihr ihn sehcn, wenn aus den Fenstern der 

festlich erleuchteten Sale die viclkerzigen Kronluster 

durch die hohen Spiegelscheiben blicken. Im 

Redoutensaal driiben sind sie anzusehen, als 

schwebten vergoldete Wolken reglos im Raum. 

Oder an einem lauen Juniabend miifit ihr iiber 

den Heldenplatz gehen, wenn die Vaier der Stadt 

das Rathaus festlich beleuchten lassen, da6 es aus- 

sieht wie eine einzige brennende Briisslerspitze. 

Nach dcm Theater mOgt ihr im Widcrhall eurcr 

Schrittc geruhsam iiber den weiten Platz zum Ring 

hinstrebcn, oder euch am anderen Morgen, wenn 

ihn die Sonne goldig iiberflutei, das Herz und 

den Lebcnsmut frOhlich machen lassen. 

Driiben aber, stadtinnenseitig im gewaltigen 

Komplex der Burg, OfTnet sich der feierlich strenge 

Joscfsplatz. Noch hat sich dcr Nachfahre Max 

Reinhardts nicht gefunden, um diesc eindrucks- 

volle Ss^enerie zur Biihne umzuwandcln: Die klas- WitntHn 1913 

Wimt4rin 1914 
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Jos4fsplatXt Nationalbibliothek 

sischen Frontea der Nationalbibliothek und der 

Hofreitschule und das bezauberade Proszenium 

dc8 Palais Pallavicini. Hinter hohcn Fensterreihcn 

wOlbt sich dcr beriihmtc Kuppelsaal Fischer von 

Erlachs, ein Traum von Marmor, Gold und 

Licht, den man die herrlichste Bucherhalle der 

Welt nennt. JB,ng und schmal, ats sollte man auf> 

gehalten werden den Platz zu verlassen, fiihren 

GaBchen weiter. 

Und nun einmal ohne Ziel dutch die Innerc 

Stadt, zu den verborgenen Schbnheiten, die sich 

wiliig entdecken lassen, zu den wunderlichen 

HOfen mit iiberdeckten Treppen, zu den kafig- 

artigen Balkonen, zu den prachtvoll verwitterten 

Portalcn, deren barocke Phantasie unter Spinn- 

geweben weitertraumt, zu den putzigen alien 

Hiuschen mit den Antiquitiitengeschiiften, zu 

diesem Kranz heimlichcr Schdnheit im belebten, 

im Barockbau des ilteren Fischtr von 

Erlach untergtbracht. Das Mitfloval 

des Prunksaalet, welcher toohl nicht 

seinesgUichen halt heherhergt die Private 

bibUothek des Prinzen Eisgen von 

Savoyen. Insgesamt besitzx das Institut 

ettoa I\ Millionen Druckzvetke und 

iiber 8000 Inkuncsbeln. In den 

zelnen Abteilurtgen der Handschriften’-y 

Mu$ik-f Karten- Theater^’, PortrUt-t 

Papyrus-Sammlungen und im Bild- 

archiv erschliefien sich unschdtzbare 

Werte. — 

Im HA US-» HOF- UND STAATS- 

ARCHIV sind Urkunden und Vertrdge 

alter Arien aus 12 Jahrhunderten atxf- 

bewahrty kosibare Handschriften mit 

dem Siegel von Kaiser und Papstt 

StaatsvertrOge^ Ratserkldrungen^ Kund- 

machungen der Stdnde, Priedens- 

schliuse. Wer europdische Geschichte 

tchreiben vnll^ kann es niemals ohne 
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Graben 

den eiminartigen Bestand dieses In¬ 

stitutes tun. — 

Fast unid}ersehbar schliefit sick die 

Reihe der Sammlungen und Galerien, 

Museen und Archive auf. Die Liebe 

und der Sinn des Osterreichers fiir 

Kunst und Wissenschaft haben sich 

hier ein unvergdngliches Denkmal 

geschaffen. 

Da sind die grofien MUSEEN an 

der SpitMe zu nenneUf das KUNST- 

und das NATURHISTORISCHE. 

Beide gehen auf die alien habs- 

burgischen Sammlungen xuriick, so die 

Schatzkammem mil ihren ins 13. Jahr- 

hundert reichenden Bestdnden. Gemdlde- 

galerie. GobelinsammJungf Wagenburg, 

Medaillen- und Miinzenkabinett, prd- 

hisiorische Abteilung: wo zuerst be- 

gimten, das ist hier die Frage. 

Die graphische Sammlung ALBER¬ 

TINA mit rund einer Million Bldiier 

eiligen, pulsiercnden Zentrum einer Riesen- 

stadt: faszinierendes Nebcneinandcr der Welt 

von gestem und von heute. 

An der Pestsaule am Graben, von Kaiser 

Leopold zur Hrinnerung an das Erlbschen der 

Pestcpidcmie 1679 gestiftct, hat sich neben 

anderen Kiinstlern auch Fischer v. Erlach 

beteiligt. Man hat diese steineme Allegoric, 

dies^ kiihne Mischung von Realistik und reli- 

gi6sen Ideen mit einer glanzenden Prunkoper 

verglichen. Nur einige Schritte dahinter, dutch 

cinen dczenten kleinen Platz vom belebten 

Graben gcschieden, crhebt sich die andachts- 

voile Petcrskirche. Farbiger Glanz und heitcre 

Dckoration erfiillen sie. Sinncnfroh, beinahe 

irdisch ist die Buntheit dieses hellen goldig 

strahlenden, von den Freshen Rottmayrs gc- 

schmiickten Innenraumes. 
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Und wenige Schritte dahinter, auf der Tuch- 

lauben, habcn im alien Wien die Tuchmacher 

ihre Waren feilgeboten. Noch eineinhalb Jahr- 

tausende fniher haben sich hicr die rOmischen 

Standlager erhoben. Jeder Spaziergang durch 

Wien wird ungewollt zu eincm Frage-und- 

Antwort-Spiel mil Gcschichtc und Zcit. Da 

kreuzt die Wipplingerscrafie zum Hohen Markt 

hiniiber. In ihrem Beginn links erhebt sich 

die chemalige Bdhmische Hofkanzlei, gegen- 

iiber das alte Wiener Rathaus, dessen Hof ein 

kdstliches Kleinod birgt: den Andromeda- 

brunnen. Sein Schdpfcr ist Rafael Donner, 

der klassische Wiener Bildhauer, der als armer" 

Sangerknabe in das Stift Heiligenkreuz kam 

und heimlich zur Nachtzeii aus dcm Tropf- 

birgt Werke ata alien Schttlen und alien 

Ldndern. Sie isr die bedeutendste 

Sammiung ihrer Art uberhaupt. 

Das staatliche KUNSTGEWERBE- 

MUSEUM ist eine einzigartige Schau 

van TextiHen^ Kerarmkt Glas^ Mdbel 

und Goldschsniedearbeiteny Zinn- 

gussen, orientalischen Teppichen^ ost- 

asiatischen Steinschnitiarbeiten^ Tqfei' 

gerdt und PoTzellan. 

Die STADTISCHEN SAMM- 

LUNGEN und das ERZBISCHOP- 

Lie HE DOM- UND DiOZESAN- 

MUSEUM ertveitem die reichhaltige 

Schau in die Bereiche burgertichen und 

geistlichen Lehensbezirkes. 

A lies weitere aber sei Ihrem privaten 

Jnteresse uberlassen, sonst — wissen 

Sie bald mehr als die Wienzr selbst. 
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f t,r I liiiiiwaMiii iIm -.Jm ^ ^ 

BShmische HofkanxUi 

wachs dcr Kirchenkcrzen die plastischen Gcsialtcn seiner Phaniasie formte. 

Noch ein spates Meisterstiick seiner Kunst ist dem Wiener lieb und vertraut: 

dcr Donnerbrunnen am Neuen Markt, Er ist im Auftrag der Wiener Burger 

geschaffen worden, die sich den furstlichen und kirchlichcn Kunstmeizenen Endc 

des Barocks ebenburtig an die Seite stellen wollten. Zwei Manner- und zwei 

Frauengestalten umlagem die gro6e weibliche Hauptfigur mit dem Spiegel, die 

„Providcntia“. 

An der Kaisergruft vorbei erhebt sich auf hoher Rampe die Albertina, das Ent- 

ziicken aller Kunstfreunde. Aus den Sammlungen Prinz Eugens hervorgegangen, 

beherbergt sie in fast liickcnloser Reihe die Graphiken Albrecht Diirers. 

Beinahe noch im Schanen der Albrechtsrampe hebt sich vom griinen Hintergrund 

des ehemaligen Kaisergartens in hellem WeiB das Standbild Abrahams a Sancta Clara, 

des htimorgesegneten Kanzelredners ab. Bei seinen witzigen und gemiitvollen 

Predigten vergaBcn die in ungcheurer Masse zusammengestrbmten Zuhbrer Hunger, 

Durst und Miidigkeit. Er war Prediger, Erzahler und Satiriker zugleich. Nicht 

zuletzt beruhte scin gewaltiger EinfluB, dcr vor dem allerhbchsten Hof nicht 

haltmachte, im Wesen dcr Wiener Volkssprachc, die er meisterhaft behcrrschte. 

Die Wiener Volkssprachc! Sic ist dcr getreue Spiegel wicnerischen Wesens, 

von wunderbarer Wcichhcit und Bildhaftigkeit, voll von biegsamen, zart gedampften 

Vokalen, von musikalischem Wohlklang, der aus der Berlihrung mit Italien stammt, 
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von Kraftausdriicken bajuwarischer Herkunft, von chrwiirdigen Resten aus dem 

Schatz dcs mittclhochdcutschen Sprachgutes, die sonst nirgends erhalten sind. 

Witz und Humor, drastische Vergleiche, Zartlichkeits- und Verkleinerungsformen, 

Anklarige an alle europaischen Sprachen, an das Italienische, Spanische, Franz6- 

sische, Slawische finden sich darin; sind doch im Laufe der Jahrhunderte so viele 

Sprachwellen dutch Wien geflutet, von denen jede cin Andenken zuriickgelassen 

hat; aber die machtige Assimilierungskraft der Stadt hat sie alle wienerisch gemacht 

und wir zehrcn heute noch von ihrem Erbe. Da kommt ein Wort aus dem Spanischen, 

es heifit prado, Wiese. Ein fremdes Wort, aber der Wiener ergreift es und macht 

es sich zu eigen, so lange, bis aus dem Fremdling der sehr volkstiimliche „Prater'* 

wird. Und so geht es noch mit vielem anderen Sprachgut, das dem Wiener im 

Anfang „spanisch“ vorgekommen sein mag. 

Luxuries und elegant zieht die KarntnerstraBc geradenwegs vom Ring zum 

Stephansplatz. Wir wollen sie ein anderes Mai enilang schreiten und uns an ihrem 

Glanz crfreuen, im Augcnblick sie aber blofi zur Himmelpfortgasse iiberqueren, 

welche das Winterpalais des Prinzen Eugen von Savoyen birgt. Weil in der schmalen 

Gassenschlucht ein freier Blick nicht mttglich ist, fehlt der sonst bei Portalen 

ubliche Statuenschmuck in voller Plastik. 

So zeigen die drei Tore nur Reliefs. Umso 

grofiartiger ist die Prunkstiege im Innem. 

Fischer von Erlach und Lukas von Hilde- 

brandt haben hier dem grofien Feldherrn 

einen wundervollen Bau geschaffen. Jenseits 

der RingstraBe im Belvedere haben sie ihm 

freilich cin noch grofiartigercs Denkmal 

gesetzt. 

Wir aber bleiben im Gewirr der alten 

Stadt, suchen die altertiimlich gekriimmtc 

Schdnlaterngasse auf mit ihren Erkern und 

Portalen, ihren sagenumsponnenen Biirger- 

hausern, schlendern dutch die So^cnfels- 

gasse, in der kein einziges modernes Haus 

stcht und folgen der Backerstrafic hinab 

zum Alten Universitatsplatz mit dem Blick 

auf die friihbarocke Jesuitenkirche und die 

ehrwiirdige Aula. 

Die Jesuiten haben freilich noch cin 

anderes Gotteshaus in der Innercn Stadt. 

Driiben Am Hof steht es und tragt den 

Namen „Zu den neun ChOren der Engel**. menertn 1903 
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Am Heit Zmigkmut 

Es ist cin malerischer Platz „Am Hof“. Und alt ist sein Name. Hier stand schon 

im 12. Jahrhundert cin Wirtschaftshof der Babenbcrger, der spater ihrc Fiirstenburg 

wurde. Altc tJberlieferung bezcichnet den Platz als ritterlichen Turnierhof. 

Heute lafit sich zur Weihnachtszeit der ,,Christkindlmarkt“ mit strahlenden Lichtcr- 

baumen, buntem Spielzeug in den Buden, Schaukelpferden und Trompeten nieder 

und bringt die Kinderaugen zu seligem Leuchten. 

Verschlafene Biirgerhauser stehen hier noch in der Runde und in der Mitte 

dcs weiten Platzes erhebt sich eine zierlich gestaltete Mariensaule. 

Ein gutes Stuck Wiener Geschichte hat sich auf diesem Platz abgespielt. 

Von der Terrassc der Kirchc erteilte im Jahre 1782 der Papst dem zu 

Tausenden erschienenen Volk von Wien den Segen — er war unerwartet nach 

Wien gekommen, um Kaiser Josef II. von seinen kirchiichen Reformen 

abzubringen. 

Auf dersclben Terrassc verkiindetc 1804 Kaiser Franz II. das neue bsterreichische 

Kaisertum, nachdem er wegen der Drohungen Napoleons die deutsche Kaiserkrone 

niedergelegt hatte. Das Revolutionsjahr 1848 sah schliefilich hier den Kriegs- 

minister Latour auf einem Kandelaber hangen. 

Jenseits der Senke des Tiefen Grabens schliefit die Freyung mit dem Schottcnsiift 

an, in welchem die altesten Darstellungen Wiens aufbewahrt sind. 
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Freyung mil Schotttnkirche und Palais Harrach 

Nun treten wir hinaus auf den Ring, folgen ihm abwarts zum Kal, lassen den 

Donaukanal zur linken Hand liegen, erblicken rechts die ehrwiirdige Ruprcchts- 

kirche auf hoher Stiege, lassen uns von der breiten Kriimmung der Ringstrafie 

weitertragcn, sehen fiir einen Augenblick iiber den Dachern den grauen Dom, 

lassen die lange Front des Kriegsministeriums voriiberziehen und gegeniiber das 

modernc Postsparkassengebaude Otto Wagners. Dann gewinnen wir fiir eine 

Weile den Anblick des ausgedehntcn Stadtparks, wiinschen beim Schwarzenberg> 

platz verweilen zu kftnnen und machen bci der Oper endlich halt, um vor der leer 

gegen den Himmel ragenden Fassade die ganze Schbnheit dieses Werkcs beklagend 

und bcstaunend zu bcgreifen. ^ 

WIENER VISITENKARTEN. 

Jenseits dcr Ringstraile heiOt cs nun auf jede Systematik endgiiltig zu verzichten. 

26 Bezirke hat Wien und wcnn auch dcr erstc die anderen weit ubertrifft, so gibt 

cs noch immer so viel zu sehen, dafi selbst die Mcthode des Kreuz und Quer zu 

keinem Ende fiihrt. Nun kann man nur noch einzelnes herausgreifen. 

Wo die Kamtnerstrafie in die Ringstrafie miindet, aber auch den Ring von der 

Wollzeile herauf, ^ffnet sich der Blick auf eine maiestatische, patinagriine Riesen- 

kuppel, harmonisch am Himmel verklingend: 
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Michaelerplatz 

DIE KARL-SKIRCHE. Sie ist das Meisterstiick Fischers von Erlach, ein 

wahres Bauwunder, das in seiner Lieblichkeit und Freudigkeit die ganze Secle 

Wiens enthiillt. Eine iiberraschende Mischung barocker Grundstimmung mit 

antiken Erinnerungen schafFt im Verein mit reichem Bauschmuck das Bild cines 

groBartigen Heiligtimis, des^en vielfaltige Symbolik zu deuten zu den grbfiten 

Freuden des nachdenklichen Bctrachiers gehbrt. 

Die beiden gigantischen Saulen, der Trajanssaule in Rom nachgebildet, sollen 

die Saulen des Herakles in Spanien bedeuten, um deren Besitz Karl VI., der Bauherr 

der Kirche, im spanischen Erbfolgekrieg vergeblich gekampft hat. Die Relief- 

darstellungen aus dem Leben des heiligen Karl Borromaus symbolisieren den 

Sieg der Gegenreformation. Die Verbindung des Kuppelbaues mit einer korinthi- 

schen Saulenhalle deutet auf antike Tempel und auf das rbmische Kaisertum des 

Bauherm. In dem mit unsagbarer Feierlichkeit zur Hbhe strebenden Innenraum 

verzichtet der groBe Baumeister bewuBt zugunsien der monumentalen Wirkung 

auf bunten Farbcnschmuck und wuchernde Stuckdekoration. 

Unwcit der Karlskirche baut sich der breite, sonnige Schwarzenbergplatz auf. 

tJberlassen wir es einmal ganzlichdem Fremden, herauszufinden, ob es cinen anderen 
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Platz in Wien gibt, dcr sich mit diescm an aufgelockerter Wirkung und vomehmer 

Geschlossenhcit messen kann. 

An den Schwarzenbergplatz schlieBt sich ein eigener Baube2drk an; 

DAS BELVEDERE. Von wclcher Seite immer man die Anlage betritt, man 

fiihlt bei einem fiirstlichen Heim, bei einem ersten Kavalier zu Oast zu sein. 

Wenn cs im Wesen der Wiener Kultiir liegt, Bedeutendes, ja OroBartiges mit 

geBilliger Anmut vereint darzustellen, so sind die beidcn Belvederepalaste das 

typischeste Kunstwerk Wiens. Lukas von Hildebrandt verdankt die Welt dieses 

unubertroffenc Spitzenwerk des Barocks. 

Das untere SchloB war der Sommersitz des Prinzen, den er allerdings nur in 

den kurzen Pausen 2wischen seinen Feldzugen bewohnen konnte. Seit seinem 

Tode hat sich hier manches innen und auBen verandert, aber noch immer strahlen 

die Deckenfresken Altomontes und Fantis in frischen Farben, zeigt der zwei- 

geschossige Marmorsaal die herrlichste Stuckpiastik, deuten allegorische Reliefs 

auf den groBen Bauherm nicht nur als den Meister der Feldschlacht, sondern 

auch als Friedens- und Kulturbringer. 

Wunderbar harmonisch sind die beiden Schl5sser durch den in Terrassen 

ansteigenden Park verbunden, den die Phantasic so gern mit stolzen Kavalicren 

in Periicke und Degen, mit lachelnden Damen in festlich rauschenden Sciden- 

gewandern belebt. 

Den AbschluB des Parkes bildet das obere SchloB mit seinen Eckpavillons und 

Mansardendachem. £s hat zu Prinz Eugens Zeit den groBen Festen und Empfangen 

als Reprasentationsbau den wiirdigen Rahmen gegeben. Wie heben sich die zierlich 

geknickten Dachcr der beiden Fliigelturmc an den Ecken vom Blau des Himmels 

ab, wie fcierlich umfangt uns die Sala terrena, die Eingangshalle mit den machtigen 

Atlanten, die das DeckengewOlbe stiitzen; welch unerh6rte Pracht zeigt der breite, 

strahlende Stiegenaufgang zum Marmorsaal, der bis ins dritte GeschoB aufstrebi! 

Hier entfaltet sich in schlanken Pilastern, in plastischem Wandschmuck, in virtuos 

gemalter Scheinarchitekiur die ganze GroBartigkeit der Hildebrandtschen Raum- 

gestaltung. Was in diesen Salen zur Barockzeit an Glanz und Luxus in Erscheinung 

trai, ist fiir unsere Gegenwart niepials mehr erreichbar. 

Vom Balkon erdffnet sich ein wunderbarer Ausblick auf Wien, der den unteren 

Gartenpalast, die griinen Kuppeln der Karlskirche und der Salesianerkirche und die 

Silhouette der weiten Stadt umspannt und sich in der feingeschwungenen Wellcn- 

linic der Wienerwaldberge verliert. 

Vor dcr Siidfront des oberen Belvedercpalastcs, wo sich der Haupteingang befindet, 

liegt ein stiller Teich. In seiner klaren Flache spiegelt sich der ganze formcnschbne 

Bau dieses herrlichsten Schlosses von Wien wider. In den Prunkzimmern beleben 

groBe Spiegel die Wande, wuchern mit dem Licht, betonen die Unendlichkeit des 

Raumes. Traum und Wirklichkeit flicBen gleichsam ineinander, wie die Decken- 
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malerei der Gotteshiiuscr den gedffneten Himmcl mit den Gcstaltcn dcr Sciigen 

zeigty wie unser Auge die Schcinarchitektur an den Kirchenwanden nicht von dcr 

plastischen Realicat des Marmors unterscheidet. Denn das ist der Geist des Barocks; 

Dcr Wahn, dcr mich begliickt, ist cine Wahrheit wert, die mich zu Boden driickt. 

Dcr Geist jenes Zeitalters, in dem die abendlandische Menschheit ihrem Kultur- 

leben cine bis auf unserc Tagc fortwirkende Form gegeben hat. 

Man spricht oft von der mafilosen Verschwendimgs- und Bausucht des Barocks. 

Es ist wahr: Fursten, Klbster und Adeligc haben damals ihr Hab und Gut ver- 

schleudert, damit die Kunst bluhc — die Kunst der Palaste und Dome, der Parke 

und Marmorstatuen als Triumph des Geistes iiber.die Materie. Aber wer bedenkt, 

um wie vicl an Glanz und Sch^nheit diese Kunst das Bild von Wien bercichert 

hatj der wird jene Verschwendung preisen und loben.- 

Wenn man in Wien das Belvedere nennt^ so spricht man im gleichen Atem ein 

anderes Wort aus: 

SCHONBRUNN. Schlofi und Park — was ist als erstes gemcint? — sind ein 

einziges Zusammenklingcn. 

Dcr erste Entwurf dcr Anlage fiir Schdnbrunn gcht auf Fischer von Erlach 

zuriick. Der groBe Architekt hatte hier einen Prachtbau vorgesehen, mitten hincin- 

gestellt in die damals unbenihrte Wald> und Wiesenseligkeit des Wienerwaldes, 

ein schimmemdes Marchen von blumcngeschmucktcn Terrassen, Saulenhallen 

und Springbrunnen> die ganze Landschaft behcrrschend. Dcr Plan scheiterte 

iedoch an seiner GroQ- 

artigkeit. Der Kaiser starb, 

die Geldmittel waren er- 

schOpft imd die Archi- 

tekten seiner Tochter 

Maria Theresia, Pacassi 

und Hohenberg, konnten 

nur einen Teil der An¬ 

lage zur Ausfiihrung 

bringen. 

Es schwebt noch ein 

Hauch italienischer Palast- 

architektur um das Schlofi. 

Der grofie Mitteltrakt, 

die Ststuen auf dem Dach- 

first sind Baugedanken 

des Stidens. Aber die 

bciden Galerien nach 

Versailler Muster und 
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Mariohir^tt StTafi€ um 17S0 

die Verschmelzung von SchloB und Park zu harmonischer Einheit sind L6sungen 

im Geiste der kiihleren franzOsischen Bauweise. 

Das ganze Gebaude leuchtet in jener klaren, anheimelnden Farbe, die man 

als Maria-Theresia-Gelb bezcichnet hat. Seine Linien betonen die Waagrechte, 

Sinnbild der Heiterkeit und Lebensfreude. Ein drcigeteilter Mitteltrakt und zwei 

Seitenfliigel bilden eine prachtige bauliche Harmonie; die beiden Freitreppen mit den 

groBen Schmucklatemen und den reich ornamentierten schmiedeeisernen Gittern 

gleichen zwei weit gedffheten Armen, die zum Betreten des Schlosses einladen. 

So stellt sich die Aufienscite dar. Die innere, die Gartenfront, zeigt griine, bis 

zum Erdboden reichende Balkontiiren und betont aufs glucklichste die enge Ver- 

bindung mit dem weitrdumigen Park, so daB das Gtbaude, von hier gesehen, 

wie ein freundliches Landhaus wirkt. 

Aus einem weiten, sonnigen SchloBhof steigt das erste Stockwerk ins Herz dcs 

Schlosses zu den Prunkzimmern empor, die in ihrer Gesamtheit ein wahrer 

Triumph des genialen Innenarchitekten Pacassi sind, der ihre Einrichtung entwarf 

und ausfUhrte. Man fiihlt iiberall den Zauber franzbsischer Rokokokunst in den 

Schmuckmotiven, in der Raumgestaltung, in der Fiille grazibser Ornamentik. 

Aber die spielerische Anmut diescr Blumcnmotive, die Harmonie der Farbcn, rot, 
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wcifS, gold an Mdbcln und 

— - Wandbespannung zeigen die 

<)sterreichi8che Note. Ein ccht 

wienerisches Dekorations- 

mittel ist der Stuck, der 

stellenweise fast zur VoU- 

plastik entwickelt ist und in 

naiver Fonnfrcudigkcit mit 

vergoldetem Rankenwerk, mit 

Schnecken und Rosetten alle 

Decken und Wandgemalde 

umrahmt. Grofie Wandspie- 

gel, wirkungsvoU angebracht, 

steigern die Wirkung des 

Raumes zu hOchster Illusion. 

, Das Glanzstiick der Innen- 

raume ist die grofie Galerie, 

ein langer Saal mit elf 

Riesenfenstem, strahlend im 

Schmuck herrlicher Kronleuchter aus vergoldetem Holz. Man kann sich nicht 

sattsehen an diesen glanzenden Stuckdekorationen, Wandgirandolen und Bronze- 

lustem. Der geblendete Blick fUegt zur Decke empor, zum blauen Fresken- 

himmel des italienischen Meisters Guglielmi; Maria Theresia thront dort oben 

mit Krone und Zepter, eine Soldatenwerbung zeigt Krieger und Ofhziere aus 

der Zeit des Siebenjahrigen Krieges. 

In diescr grofien Galerie des Schlosscs SchOnbrunn versammclte sich 

wahrend des Wiener Kongresses alles, was Macht, Wiirde und Reichtum 

besafi, Kaiser und KOnige, die Feldherren und die Diplomaten Huropas. 

Von den vielen anderen Prunk- 

raumen fesselt durch seine sinn- 

verwirrendc Pracht das Millionen- 

Zimmer, von dem die Legende 

geht, es habe eine Million Gulden 

gekostet. Ein Saal nach dem andern 

tut sich auf; im Napoleonzimmer 

mit seinen unschatzbaren Gobelins 

wohnte der Korse in den Jahren 

1805 und 1809. Hier starb scin 

Sohn, dcr junge Herzog von Rcich- 

stadt. Der grofie Zeremoniensaal 
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mil dcm Reprasentationsbild Maria Theresias von Meytens, die beiden unerhOrt 

luxuries ausgestatteten chinesischen Rundkabinettc, das Spiegelzimmer, das 

Karusselzimmer, so benannt nach ^inem groBen Wandgemalde der Meytensschule> 

die Wohn- und Reprascntationsraume Kaiser Franz Josefs — das alles zieht vonibcr 

mil dcr traumhaften Sch5nheit einer buntcn historischen Wandcldckoration. 

Ernste Stimmung erweckt das einfache Schlafzimmer des Kaisers mil dem eiserncn 

Soldatcnbett, in dem cr im Jahre 1916 gestorben ist, mitten in den Schauern eines 

Weltkricgcs, den er vergebens zu vermciden gcsucht hatte. 

Ein reizender, intimer Raum in Rot, Weifi und Gold ist das klcinc Schlofitheater. 

Hicr tanzte die junge Maria Antoinette, die Tochter Maria Theresias, in den 

Schaferspielen des Hofpoeten Metastasio; hicr dirigierte Mozart seme Oper 

„Der Schauspicldirektor“, hier wurdc sein „Don Juan“ aufgcfiihrt. Heute dient 

die historischc Biihnc dcm schauspiclcrischen Nachwuchs des Rcinhardtseminars. 
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Eine einzigartige Schenswiirdigkeit ist die Wagcnburg. Ihr Paradcstiick, die acht- 

spannige KrOnungskarosse Kaiser Karl VI,, in Gestalt einer ungeheuren goldenen 

Krone, gilt als der schttnste Wagen der Welt. Seine Seitenwande schmiicken 

Gemalde von h6chstem Wert aus der Schule Rubens*. Diescr Wagen hat bci sicbcn 

habsburgischen Krttnungen gedient, zulctzt im Jahre 1916 in Budapest bei den 

KrGnungsfeierlichkeiten Kaiser Karls. 

Breite Kieswege, Alleen fiihren in die Welt des herrlichen Schlofiparks. Zwei 

geistige Kulturelemente habcn ihn geschaflfen, die Naturschwarmerei des 

Rokokos und die Freude an der Antike, die grofle Mode dcr Barockzeit. Im 

Spiel mit den Gcstalten des Altertums und im reichen Statuenschmuck des 

Parkes spiegelt sich beziehungsvoll und manches historische Ereignis fest- 

haltend der lebendige Geist jener Zeit. Laubwande, nach franzftsischer Art 

zur H6he geschnitten, bilden die dekorativen Flanken dcs weiten Blumen- 

parterres, ziehen in Diagonalen zu figurengeschmiickten Brunnen, tragen in 

breiter Alice die hochauf sich w5lbende Krone schattenspendenden Laubes. 

Weit driiben liegen der Neptunbrunnen, die R6mische Ruine und das Kaiscr- 

briinnl mit dem „Sch6nen Brunnen“. 

Zur anderen Seite das Palmcnhaus 

und der weitlaufige Tiergarten. In der 

Mitte aber pendelt ein Zick-Zack-Weg 

zur H6he der Gloriette empor, cinem 

zierlichen Bauwerk mit schlanken 

Saulen und steinernem Baldachin, 

durch dessen Rundbogen der Himmel 

schaut. 

Von hier aus zeichnet der Blick die 

weitc Stadt als cine lockende Insel 

inmitten eines Meeres von Griin. 

Gegcnuber zieht der Wienerwald den 

stillen Bogen seiner SchGnheit hin. ’^Im 

Riicken aber baucn niederc Biedermeier- 

hauser eine malcrischc Zeile zu Schlofi 

und Park von Hetzendorf. Dieses wieder 

weifi sich in Nachbarschaft zum Lust- 

schloB Laxenburg mit Teich und frciem 

Wildpark. 

Die Wiener aber, die SchOnbrunn 

bcv6lkern, wissen, dafi Rcformen nicht 

blofi von untcn, sondern auch von 

obcn her kommcn kOnnen. Hat doch ir'iVwnw 1948 
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Pratersttm 

Josef II. alle diese exklusivcn Platze den Menschen von sich aus aufgetan, 

Schdnbrunn, den Augartcn und den Prater. 

IM PRATER. Einst war dcr Prater der Jagdgrund der Kavalierc dcs hohcn 

Adels, die es dem Kaiser arg veriibelten, daC hier nunmehr das Volk herrschc 

und sic nirgends mchr unter ihresgleichen sein kOnnten. Mit bissiger Ironic 

antwortctc der Kaiser: WoUte ich immcr unter meinesglcichcn scin, so miifitc ich 

in der Kapuzinergruft spazierengehcn. 

Die grofie naturbelassene Au der Donau an ihrem rcchtcn Ufer ist der Prater. 

Wie oben die Berge, reicht hier die waldige Ebcne mit Lichtung, Teich und 

Tiimpel in die Stadt herein. Stundenlang lafit cs sich in diesem Naturpark wandern, 

cr ist der grofie Erholungsgarten 

der Wiener. Mdgen ihrcr noch 

so viele Zehntausende kommen, 

cr nimmt sie alle auf, verteilt 

sie in seiner weiten Landschaft, 

bictct ihnen Schatten, Lager und 

kiihlendc Ruhe. 

Mittendurch zieht kilometerlang 

die Hauptallee, umschlicfit am 

Ende das zicrliche Lusthaus und 

cilt zur Freudenau wciter, dem 

Rennplatz Wiens. Zu jcdcr Jahrcs- 

zeit begangcn und bcfahren, ist 



Donaukai 

sie im Mai cin cinzigcs Band bliihender Kastanicn. Wenn die Bliiten nieder- 

fallen und die Kerzen sich zu Friichten formcn, licgt weifier und roter Schnec 

auf dcm weichen Boden, den Promenade- nnd den Reitwegen. Im Herbst dann 

suchen die Kinder im diirren Laub nach den braunen, glanzenden Friichten. 

Zur einen Seite der Hauptallee laden der Teich beim Konstantinhugel, weiter 

vorne das Heusiadelwasser zum Bootfahren ein. Zur anderen Seite liegen der 

Trabrennplatz, das grofie Sportstadion, die historischen drei Kaffeehauser und 

vor allem — der Wurstelprater. Um das Riesenrad wimmelt es von frdhlichen 

Gcnicficrn, als sei hier das Land aller Freude und Seligkeit, wo man Sorge und 

Leid des miihseligen Alltags vergessen kann. Immer noch, wie zu Zeiten Adalbert 

Siifters, ist dcr Wurstel das Entziicken der Kinder, die in unstillbarer Schaulust 

vor der kleinen Bretterbudc sitzen, hinter welcher mit so wenig Hilfsmitteln, 

bloB durch die Gcschicklichkeit der Hand und durch die unerlernbaren 

Einfalle des Humors die selige Tauschung der Phantasie immer von neuem 

gelingt. Ein Strom der Weisheit miindei hier, jener Weisheit, die lachelnd die 

Fchlcr crkcnnt. Vom Geist dcs Barocks her, liber das Biedermeier, iiber 

Raimund und Nestroy formten sich Gcmiit und Witz des Volkes zu Vers und 

Melodic. Im Hobcl- und im Aschenlied — und vor dem Wurstel im Prater — 

crkcnnt der Wiener wissend seine Resignation und resigniert sein Wissen 

wieder. Nachdenklich lafit er Traum und Wirklichkeit ineinanderfliefien und 

kehrt um etwas, das nicht zu sehen und nicht zu wiigen ist, leichtcr gewordcn, 

lichelnd ins warmc, pulsierende Lcben zuriick, auch in den faszinierenden 

Tumult dcs Wurstclpraters. 
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Palais Trautsohft 

DER WALD- UND WIESENGORTEL. Der Wienerwald ist den Wicnern 

heilig und unancastbar, sozusagen sakrosankt. Deshalb heiBt das ungeschriebenc 

Oesetz der Stadtbauordnung: Wien mu0 immer Landschaft bieiben. Das 

geschriebene Gesetz aber — der groi5e Biirgermcister Lueger hat es erlasscn — 

sprichr vom Wald- und Wiesengiirtel, von seinem Schutz und seiner Unverletz- 

lichkeit. 

Der Wald- und Wiesengiirtel, so heiBt jener machtig breite, griine Kranz 

von rauschenden Waldern und uppigen Wicsenflachen, der die Stadt in 

gewaltigem Umkreis umschliefit, seine Auslaufer tief in ihr Herz cntsendet, 

ihr allenthalben iiber die Schulter blickt und sie Tag fiir Tag mit dem 

starkenden Hauch dcr Natur, mit dem kiihlen Atem der Donauluft belebt 

und erfrischt. 

An die Gipfelh^he des Hermannskogels und des Kahlenbergcs reicht die Stadt 

heran, bis Klosterneuburg, Mbdling, Schwechat und liber die Lobau hinaus. 

Aber die unanustbare Zone von Wald und Flur soli verhindern, dafi die vielen 

liebgewordenen Dbrfer verschwinden, da0 die stimmungsvollen Biedermeiergarten 

Zinshausern Platz machen miissen und daB der herrliche Segel- und Badcstrand, 

den Wien an der Alten Donau besitzt, auch nur einen FuBbreit Boden an Industrie 

und Fabriken verliert. 
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Tafel XV 

Canaletto, SchloC Schiinbrunn (Ausschniti), Wien, Kunsthistorisches Museum 



Waldmiiller, Praterbaume (Ausschnitt) 

, Osterreichische Galcric des 19. Jahrhundcrt 



Praurstrafte mit Carlthtater 

So sind die alien kleincn Gemeinwesen von Nufidorf und Heiligenstadt, Sievering, 

Grinzing und vom Liebhartstal, von Hietzing, Maucr und Perchtoldsdorf zu 

einem halb landlichen Gesamtkomplex geworden, in welchem Natur, moderne 

Villenverbauung und alte bewahrte Orisbilder sich zu stimmungsvoller Hinheit 

zusammenfinden. Die Heurigenschenken vom Kahlenbergerdorf, in Neustift am 

Wald, Rodaun und Maria Enzersdorf atmen im abgegrenztcn Bereich ihrer kleincn 

Hofgarten jene echte Gemiitlichkeit, wo man den Augenblick und das Leben um 

ihrer selbst willen liebt, mit dem Nachbar die Glaser klingen lafit und dem unbe- 

kannten gleichgesinnten, gleichgestimmten Nachsten aus frl^hlichem Herzen ein 

Prosit zutrinkt. Manches unter Denkmalschutz stchendc Winzerhauschen erinnert 

noch lebhaft an die Biedermeierzeit, da die Vorstadt Sommerfrische war und 

Schubert, der ewige Jtingling, mit seinen Freunden durch die Landschaft zog. 

Da Bauernfeld, Beethoven und Grillparzer hier im Griinen Ruhe und Erholung 

suchten, da Waldmiiller die Kunst seines Pinsels bewies und Ferdinand von Saar, 

der Dichter der Stille, seine begeisterten Elegien auf die geliebte Wienerstadt 

nicdcrschrieb. 

Von den hOrher gelegenen Teilen des Bezirkes Ddbling aus kann man die Gipfel 

der Kleinen Karpaten, des Schneeberges und des Otschers erkennen und wer 
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Auf dtm Kahlenbtrg 

den ganzen Zauber der Landschaft von Wien crieben will, der mufl seine Blickc 

von der Hbhc des Kahlenberges aus schweifen lassen, um zu begreifen, wie sich 

das Wachsen und Werden der Stadt in den naturgezogenen Rahmen fiigt, wie 

der Dom und das vieltiimiige Wien und der Strom, wie Bcrge, Ebene und der 

breitc Horizont zusammengehOren — und unauslOschlich wird dieses Bild im 

Gedachtnis des Wanderers haften bleibcn. 

Kommt man aber vom Norden, von Prag oder Briinn herab, dann scheint cs, 

als hdtten die Berge die ganze Stadt geschluckt. Dann ist der Wienerwald anzusehen 

gleich einer riesigen, griinen, schattenden Bucht, vor welcher die Donau behabig 

breit und silbern abwarts fliefit. immer neue Berge schieben ihre Haupter vor, 

die Alpen drangen nach, immer hbhere Gipfelkctten. 

Da man nun meistens am Nachmittag oder am friihen Abend seine Reise in 

Wien beendet und dann die Sonne im Siiden oder Westen iiber den Alpen sieht, 

geht ein unbeschreiblicher Zauber, eine unbezwingbare Lockung aus, sich diesem 

Vorland, diesem taldurchzogenen Wienerwald rasch zu nahern, auszuruhen und 

zu verweilen an diesem von der Natur so ausgezeichneten Platz. 

Und wieder anders sind Stimmung und Bild, wenn man von Budapest oder 

Prefiburg kommt. Da erfiillen Strom und Ebene Auge und Ohr und Sinn mit 
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ihrem weiten, ewig gleichen Rhythmus. Noch klingt die Melancholie dcr Pui3ta 

nach, und wenn die Gefiihle ihre Melodic weiterspinnen, so finden sie Schuberts 

„Der Tod und das Madchen** odcr Beethovens ,»Mondscheinsonate“ in ihrer 

Richtung vor sich. 

Vom Siiden kommend aber durchschreitet man cine Pforte der Heiterkeit. 

Die Baderstrafie auf und ab, die Weingarten querdurch und entlang, Pfaffstatten 

und Gumpoldskirchen in sicherer Nachbarschaft, den Lindenbaum am Brunnen 

vor dem Tore in dcr HOldrichsmiihle wisscnd, hinter dem Tiirkenturm von Petersdorf 

die lustigen Schwarzfbhrcn am Parapluiberg erblickend, vor sich die kiihne Nase 

des Leopoldsberges schauend imd endlich nach der silbergrauen Nadel des Stephans- 

turmes ausspahend, das alles macht lebensmutig und froh und ist ein Teil der 

„G*schichten aus dem Wicnerwald‘* oder eine Strophe des Walzerliedes von dcr 

schOnen, blauen Donau. 

H00thov€nhau% 
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A Is die Osterreichisch-ungaiische Mon¬ 

archic am Ende dcs crstcn Wcltkrieges 

zerfiel, bedeutete dieser Zusammen- 

bruch mehr als das tragische Finale eines Staates 

Oder Reiches. Freilich, in der Hitze dcr natio- 

nalen Leidenschaften, im Gefuhl der gegluckten 

Revanche am Rhein bemerkte man zunachst nicht, 

welcher Schaden durch die Zertriimmerung des 

Wirtschafesgebietes Ostcrreichs weit iiber den 

kleinen Donaustaat hinaus der gesamteuropa- 

ischen Idee und somit den Staaten des Kon- 

tinents — samtlichcn ohne Ausnahme — zugefugt 

worden war. 

Osterreich, ein wesentlicher Schiufistein im 

Gefuge dcs europaischen Gleichgcwichtcs und 

der europHischen Mittc, war herausgebrochen. 

Der Rausch des Sieges liefi einen konstruktiven 

Fricden nicht hnden. 

Das stabilisierende Balancegewicht zweier 

GroBstaaten wurde nicht in die Waagsehale 

geworfen: President Wilson hatte zwar seine 

14 Punktc verkiindet, allein Amerika zog sich 

bald darauf in seine Isolationspolitik zuriick. 

Rufiland war durch die Oktoberrevolution zu¬ 

nachst an der Entfaltung einer auBenpolitischen 

Wirkung gehindert. So wurde der Friedc de 

facto von Clcmenceau, dem ,,Tigcr‘% diktiert, 

und in dcr einseitig besetzten KongrcBarcna 

applaudierten die dsterreichischen Sukzcssions- 

staaten dem extremen Chauvinismus frcnctisch 

Beifall. Fur Deutschland wurde einc harte 

DOsung gesucht und cine halbe getroffen. In 

der Absicht, ein Maximum an Reparationen zu 

erhalten^ schuf das Friedensdiktat gerade dadurch 

die Mbglichkeit eines gewaltigen industriellen 

Aufschwunges an der Ruhr und begriindete 

wider Willen das Riistungspotential am Rhein 

von neuem. Dcr deutsche Dclegierte aber lieB 

in Versailles die Handschuhe, deren er sich zur 

Unterzeichnung des Friedensvertrages bedient 

27. Oktober 29IS. Ernennung der 

letzten kaiserlichen Regterung unter 

Lammasch. 

28. Oktober 1918. Proklamierung des 

tschechoslowakischen Staates. 

JO. Oktober 1918. Schaffung etnes 

Staatsrates unter Kanzier Renner^ 

Koalition alter Parteien. 

3. November 1918. Proklamterung 

der polnischen Repubtik. 

11. November 1918. Kaiser Karl ver- 

zichtet auf die Ausubung der Re~ 

gierungsgeutalt in Osterreich. 

12. November 1918. Proklamierung 

der Republik in Osterreich. 

16. November 1918. Proklamierung 

der Republik in Ungarn. 

1. Dezember 1918. Proklamierung des 

Kbnigretches der Serben, Kroaten 

und Sloxjucnen. 

16. Februar 1919. Wahlen zur konsti^ 

ruterenden Nationalversammlung. 

2. April 1919. Die Habsburger werden 

landesverwieseny der Adel toird ab- 

gescha/ft. 

10. September 1919. Unterzeichnung 

des Friedensvertrages von Saint- 

Germain. 

1. Oktober 1920. Die Nationalver¬ 

sammlung nimmt die neue Ver- 

/assung an. 

10. Oktober 1920. Volksabstimmung im 

Kdrntner Grenzland zugunsten 

Osterreichs. 

17. Oktober 1920. Wahl des ertten 

osterreichischen Nationalrates. 

22. Oktober 1920. Austritt der Sozial^ 

demokraten aiu der Koalitions- 

regierung. 

4. Dezember 1921. Ruckgliederung 

des Burgenlandes an Osterreich. 

1. April 1922. Tod Kaiser Karls I. 

20. bis 27. August 1922. Bundeskanzler 

Seipel fahrt nach Prog, Berlin und 

Verona. 

27. September 1922. Der Volkerbund 

genehmigt den Sanierungsplan fur 

Osterreich. 

2. Mdrz 1925. Der dsterreichtsche 

Schilling ersetzt die Krone. 
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30, Juni 1926. Bndt dtr Pinanxkon- 

trolh dtt Vdlktrbundts. 

20. Oktober 1926. Vitrt9 Kanxltrschaft 

Seiptls. 

3. Novttnbtr 1926. y^Linxer Pro^ 

gramm** der Soxialdemokratischtn 

Partti. 

14. Juli 1927. Preispruch im Schatttn-- 

dorfer Proxefi. 

15. bis 17. Juli 1927. Blutige Unruhtn 

in Wixn, Brand d«s Justixpalastts. 

11. Mdrx 1928. Erstt Kundgebung der 

Heimwehr in einxm Industriehtxirk. 

8. Oktober 1928. Gleichxeitigt Kund~ 

gtbungen der Heimwehr und des 

Republikanischen Schutxbundes, 

durch Kordons des osterreichischen 

Bundtsheeres gstrtnnt, in Wiener 

Neustadt. 

16. September 1929. Krach der Boden~ 

Creditanstalt. 

27. Oktober 1929. Erste Kundgebung 

der Heimwehr in Wien. 

7. bis 10. Dexember 1929. Anderungen 

xur osterreichischen Verfassung. 

18. Mai 1930. yyKomeuburger Eid*' 

der Heimwehr. 

9. November 1930. Letxte Wahl xum 

Nationalrat vor dem xweiten Welt- 

krieg. 

12. Mai 1931. Regierungsaktion xur 

Sanierung der Creditanstalt. 

12. bis 13. September 1931. Putschver- 

such des steirischen Heimaischutxes. 

20. Mai 1932. Erstes Ministerium 

Dollfufi. 

5. bis 20. September 1932. Konferenx 

in Stresa. 

4. Mdrx 1933. Demission der drei 

Prdsidenten des NationalrateSy 

Krise der Demokratie. 

7. Mdrx 1933. Versammlungsverbott 

Einschrdnkung der Pressefreiheit. 

18. Mdrx 1933. Drohungen des deutschen 

Ministers Prank gegen Osterreich 

xugunsten der Naxis. 

30. Mdrx 1933. Aufldsussg des Repu^ 

blikamschen Schutxbundes. 

hatte, am Konfcrenztisch demonstrativ liegen. 

Im Grunde genommen war die Kampfansage fur 

den zweiten Weltkrieg damals bereits ausge- 

sprochen worden. 

Inzwischen holte die unentrinnbare Kon- 

sequenz der Geschichtc in Osterreich die schwarz- 

gelbe Fahne nieder und liefi eine wahrhaftig 

enterbte Generation die rot-weifi-rote Trikolore 

auf den Trummcrn des Habsburgerreiches ent- 

rollen. Wahrend in Wien am 12. November 1918 

die Republik proklamiert und der Grundsatz 

verkiindet wurde, dafi kiinftig alle Gewalt vom 

Volke ausginge, batten sich die Nachfolge- 

staaten — Tschechoslowakei, Ungam, Polen 

und Jugoslawien — beeilt, in Anwendung des 

Grundsatzes vom Selbstbestimmungsrecht der 

Vdlker ihre Unabhangigkeit aus2mrufen, schon 

um hiedurch alle Schuld und Last dem ver- 

bliebenen Rumpfbsterreich aufzubiirden. 

In diesen Staat von kaum 7 Millionen Ein- 

wohnera, dessen Grenzen wund und aufgerissen 

waren, strdmten nun die Reste der Armee zu- 

riick, Offiziere aus Gamisonen in Ungam und 

Kroatien, Verwaltungsbeamte aus Krakau und 

L^bach, Schiffskonstrukteure aus den Werften 

in Pola und Triest, Kaufleute aus Belgrad und 

den Adriahiifen, Lehrer und Arzte aus der 

Ukraine vmd den Karpaten, Professoren der 

deutschen Universitat in Prag, Grubeningenieure 

aua^ dem oberschlesischen Kohlenrevicr, Per¬ 

sonal der Statthaltereien und der weiten Forst- 

domanen, Richter, Diplomaten, Gesandte, Bau- 

leute, Werkmeistcr, Eisenbahner — alles, alles 

dutete zuriick in den verstiimmeiten Torso eines 

vier Jahre zuvor noch bliihenden Reiches. 

Es war ein beispielloses Schicksal, das Oster¬ 

reich widerfiihr. Nicht die Turbulenz des 

auBeren Ablaufes, nicht Hungersnot und JEnt- 

behrung war das Schreckliche jener Tage; dieses 

lag vielmehr in der alles umstiirzenden Schick- 
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1. Mai 1933. Verhot der sozialisti- 

schen 1, Mai-Feier. 

29. Mai 1933. Verhdngung der 1000- 

Mark-Sperre ftir die deutschen 

Touristen in Osterreich. 

7. bis 12. September 1933. IX. Katho- 

iikentag in V^'ien. Programmrede 

Dollfnfi\ 

5. Februar 1934. Im Konflikt mit 

Deutschland soli der Vdlkerbund 

um Intervention ersucht werden. 

9. Februar 1934. Der Abgeordnete 

Kunschak appelliert im Wiener 

Gemeinderat fiir Aussdhnung zwi~ 

schen Schwarz und Rot. 

12. bis 15. Februar 1934. Hausdurch- 

suchungen bei Mitgliedern der 

Sozialdemokratischen Partei in Linz 

stofien auj bewaffneten Widerstand. 

Generalstreikf blutige Kdmpfe in 

Wien und auf dem Lande. Truppen 

besetzen das Wiener Rathaus. Auf- 

losung der Sozialdemokratischen 

Partet. Verhaftung soztaldemokra- 

tischer Fuhrer. 

30 Apttll934. Schliejiung der Sitzung 

des Nationalrates vom 4. Mdrz 

1933. Ermdchtigungsgesetz zur 

Fortfuhrung der Staatsgeschdfte. 

1. Mai 1934. Veroffentlichung der 

neuen Verfassung uber den Stdnde- 

staat. 

20. Mat 1934. Ersie Bombenattentate 

der Nazis. 

25. Julil934. Ermordung des KanzUrs 

Dollfuji durch illegale SS. 

25. bis 30. Jult 1934. Nazi-Aufstand in 

Kdrnren und Steiermark niederge- 

schlagen. 

30. Juli 1934. Schuschnigg wird Bundes- 

kanzler. 

27. September 1934. Gemeinsame Er- 

kldrung EnglandSt Frankreichs und 

Italiens garantiert die Unabhdngig- 

keit Osterreichs. 

7. Jdtmer 1935. Laval in Rom. Kon- 

sultativpakt zwischen Italien und 

Frankreich zur Verteidiguttg der 

Vnabhdngigkeit (Osterreichs. 

salswende des Landes und im Verlust seiner 

Geltung. Das ^sterreichische Nocturne war an- 

gebrochen, die Privilegien eines Jahrtausends 

erloschen. — 

Wenn es iiberhaupt notwendig ware, die Un- 

verganglichkeit des BegrifTes Osterreich darzutun 

Oder gar zu beweisen, so kOnnten die Ereignisse 

seit 1918 vor der Geschichte als Zeugen hiefiir 

auftreten. Fest und entschlossen hat sich das 

Volk von Osterreich aufgetan, den leidvollen 

Weg zu neuer Staatwerdung unbeirrbar anzu- 

treten. Diesmal sind es die Burger, die Bauern, 

die Arbeiter. Die Privilegien jener sind 1918 

miterloschen, die sie bis damals innehatten; die 

der vielfaltigen Garbe der Osterreichischen Volker 

in den letzten Dezennien nur mehr ein loses 

Band von Tradition und Reprasentation gewesen 

waren. Die Regeln der Ballotage und das Vor- 

recht griiner Jalousien an den Hausern — Zeichen 

verbriefter ZugehOrigkeit zur privilegierten 

Lebenssphare —, sic wurden mit den Uniformen 

und den Adelspradikaten zu den Akten histo- 

rischer Erinnerungen abgelegt. 

Mit feinem Instinkt weifi das Osterreichische 

Volk zwischen dem wertvollen Erbe der Ver- 

gangenheit und iiberholten Formen zu unter- 

scheiden und zielsicher formt es im Auf und Ab 

der Zeiten seine neue Lebensform: verstchende 

Menschlichkeit, Bereitschaft zum Ausgleich mit- 

einander vertraglicher Gegensatze, aber auch 

Bereitschaft zur Achtung vor einer der eigenen 

diametral widersprechenden Ansicht. Scheu vor 

jeder und Abscheu vor unnOtiger Gewalt, Liebe 

zur Freiheit und HaB gegen Unterdriickung. 

Keine Ehrfurcht vor hohlen Hauptern, mOgen 

sie von Zylindern Oder Generalsmiitzen bekleidet 

sein. Aber tiefer Respekt vor allem, dem Wiirde 

eignet. 

Osterreichs Weg von der ersten zur zweiten 

Republik war leidvoll und schwer. Verhangnis- 
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voile Irrtiimer und Fehler im Innem find ihm 

so wenig erspart geblieben, wie Riickschlage 

von aui3en her. Hat doch Europa in seiner Ge- 

samtheit den Frieden nicht zuriickgefunden. 

Mine der Zwanzigerjahre saniert, notdilrftig 

konsolidiert> fallen die Schanen der grofien 

Krisen auf das Land: die Stagnation der Welt- 

wirtschafc und das Aufkommen der Diktaturen. 

Nur im Zusammenhang mit dem allgemeinen 

aufieren Geschehen sind die innerpolidschen 

Ereignisse einigermafien zu verstehen. 

Osterreich ist nun einmal das europaische 

Barometer. Von der Achse Rom—Berlin durch- 

kreuzt, von den Landem der kleinen Entente 

im Halbkreis umschlos8en> hoffiiungsvoll auf 

die Friedcnspolitik des V^ilkcrbundes ausgerichtet, 

stand Osterreich inminen der ideologischen und 

materiellen Gewalten, die nur allzubaid begannen, 

liber die Grenzen herein ihre Interessen vorzu- 

treiben, bis in dem kleinen gequalten Lande die 

Gegensatze den Biirgerfiieden unter sich be- 

gniben. Bei allem sei nicht verges8en> daB in den 

verschiedenen bewaffnctcn Formationen, in 

Schutzbund, Heimwehr und SA tiberall arbeits- 

lose Menschen mitmarschierten. Trotz aller 

Entzweiung fand Osterreich die Kraft, der 

Aggression des Dritten Reiches so lange zu wider- 

stehen, bis der Einmarsch der hhlerischen 

Armeen die Frcihcit des Landes — voriiber- 

gehend — zcrtrat. 

Da wuchs in den Jahrcn von 1938 bis 1945 

in Osterreich cine wcrtvolle Tugend auf breitem 

Grunde heran: der Wille zu Eintracht und 

I. Mai 1935. Vattrldmlitchs Front 

hdlt Monopol fiir polititche Vev 

tammlungtn. 

11. April 1936. Schuschnigg htfiehlt 

Enttoaffnung dor katholischen Wohr- 

formationen. 

4. Mai 1936. MiHtdrdienstpfticht in 

Osterreich. 

11. Juni 1936. Deutschland anerkennt 

vertraglich die voile Souverdnitdt 

Osterreichs. 

23. Juli 1936. Politische Amnestie zu~ 

gunsten der Nazis. 

10. Oktober 1936. At^ldsung sdmtlichcr 

Wehrformationeny Ende der Heim¬ 

wehr. 

18. Juni 1937. Schajfung eines volks- 

politischen Referates in der Vater- 

Idndischen Fronts Infiltration der 

VF durch Nazis. 

25. his 29. September 1937. Besuch 

Mussolinis bei Hitler in Deutschland. 

4. Februar 1938. Reinigungsahtion 

Hitlers im deutschen Generalstab. 

12. Februar 1938. Schuschnigg bei 

Hitler in Berchtesgaden. 

24. Februar 1938. Programmrede 

Schuschniggs vor dem Bundestag in 

Wien. Endkampf um Osterreich. 

9. Marx 1938. Schuschnigg kiindet 

Volksbefragung an. 

II. Mdrx 1938. Ultimatum der Deut¬ 

schen Reichsregtes-ung, Sturz 

Schuschniggs. 

12. Mdrz 1938. Einmarsch deutscher 

Truppen in Osterreich. 

13. Mdrz 1938. Proklaneierseng der 

Annexion Osterreichs durch 

Deutschland. 
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DIE OSTERREICHISCHE WIRTSCHAFT NACH 1918 

Dcr Zerfall dcr Doppelmonarchie hatte unmitteibar schwerc wirtschaftliche 

Erschiitteningen zur Folge. Diesc waren sclbst im Vergicich mit der Lage nach 

1945 nicht gering. Das ttsterreichische Kernland mil seiner hochentwickelten 

gewerblichen Wirtschaft war von seinen bisherigen inlandischen Rohstoffquellen 

und Absatzgebieten pldtzlich vbUig abgeschnitten worden. Die Erdblfelder Galiziens 

fielen ebenso an die Nachfolgestaaten wic die bedeutenden Kohlenvorkommen 

im bbhmisch-mahrischen und schlesischen Raum und der Verlust der landwirt- 

schaftlichen Dberschufigebiete fiihrtc zu einer drohenden Hungersnot. 

Die Nachfolgestaaten — Tschechoslowakei, Jugoslawien, Ungarn — versuchten 

ihrerscits eine nationale Wirtschaft aufzubauen, ihre wirtschaftliche Struktur aus- 

zugleichen und sich vom Bezug auslandischer Roh> und Hilfsstoffe sowie Fertig- 

waren nach Tunlichkcit unabhangig zu machen. Eine durch Jahrzehnte organisch 

gewachsene Arbeitsteilung wurde damit zum Schaden aller in diesem Raum lebenden 

Volker zerschninen. FUr Osterreich bedeutete dies, dafi aus einem intensiven 

Binnenhandel pl<3tzlich AuBenhandel wurde, der mit groBen Schwierigkeiten zu 

kampfen hane. Im Anfang wurden sogar die zwischenstaatlichen Verkehrsver- 

bindungen durch eine Reihe von Absperrungsmafinahmen der Nachfolgestaaten 

zusatadich erschwert. 

Den Tiefpunkt in der damaligen Entwicklung stellte die Unterzeichnung des 

Vertrages von Saint-Germain dar, der das AusmaB der Katastrophe olfenbarte. 

Eine Kette unubcrwindlich scheinender Schwierigkeiten der Lebensmittel-, Kohlc- 

und Rohstoffbeschaffung kennzcichnet den damaligen Leidensweg Osterreichs. 

Eine Inflation bisher noch nicht dagewesenen AusmaBes begann und fbrderte seinen 

Ausverkauf. Die ungiinstigen Voraussetzungen des wirtschafclichen Rumpfgebildes 

und die Labilitat der auBenpolitischen Beziehungen schienen allc Bemiihungen 

Osterreichs zum Schcitern zu verurteilen. 

Nach schwierigen, mit groBem Geschick gefuhrten zwischenstaatlichen Ver- 

handlungen gelang es aber schlieBlich, die Regierungen der Tschechoslowakei, 

Frankreichs und luliens fur Kredite an die bsterreichische Republik zu gewinnen 

und in den alliierten Machten das Vertrauen zu erwecken, daB Osterreich im Falle 

einer Vdlkerbundhilfe selbst alle seine Krafte auf das auBerste anspannen werde, 

um seine Finanzen und seine Wirtschaft wieder in Ordnung zu bringen. Die kurz 
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vorhcr durch die Abschaffung der Lebensmittelzuschusse (im Dezember 1921) 

erfolgte Willenskundgebung der bsterreichischen Regierung, das Budget zu 

stabilisieren^ trug zu dem Erfolg seiner Bemiihungen wesentlich bei. Der am* 4. Ok- 

tober 1922 in Genf unterzeichnete Sanieningsplan war dann der entscheidende 

Wendepunkt. Die Notenpresse wurde eingestellt und der Staatshaushalt durch 

einschneidende Ersparungsmafinahmen saniert. 

So hoch die Leistungen zu werten sind, die mit dem Sanierungswerk voUbracht 

wurden, so grofi waren aber auch die Schwierigkeiten, denen sich die bsterreichische 

Wirtschaft dann noch gegeniibergestellt sah. 

Die Kapazitat des Osterreichischen Industrieapparates war grOBer als die Auf- 

nahmefahigkeit des auf ein Achtel seines fniheren Umfanges verkleinerten Marktes. 

Der Charakter eines groBen Teiles der Osterreichischen Industrie als Verarbeitungs- 

wirtschaft machte das I^and von der Einfuhr ausliindischer Rohstoffe (textile Roh- 

stoffe, Metalle, chemische Rohstoffe, Haute und Felle usw.) und HilfsstofiTe (vor 

allem Kohle) abhangig. Anderseits belasteten die unter alien Donaustaaten 

hOchsten sozialen Leistungen (Arbeitslosenunterstutzung, Notstandsaushilfe, 

Krankenkassen usw.) die Osterreichische Produktion mit verhaltnismaBig hohen 

Erzeugungskosten. 

AUe Anstrengungen Osterreichs richteten sich auf den Export. 1931 wurden 

von der gesamten inlandischen Produktion 25% ausgefuhrt> von der industriellen 

Erzeugung allein 45%. Bcrechnet man den Wert der ausgefuhrten Giiter pro 

Kopf der BevOlkerung und vergleicht man diese Quote zwischen mehreren Landem, 

so reihte 1937 Osterreich vor Deutschland, Frankrcich und USA im Verhaltnis 

von 39 : 36 : 34 : 28. 

Als Industrieland war Osterreich durch die Abspaltung der landwirtschaftlichen 

OberschuBgebiete auch auf die Zufuhr ausliindischer Nahrungsmittel angewiesen. 

Diese Einfiihren muBten aus Exporten industriell-gewerblicher Produkte ebenso 

bezahlt werden wie der Roh- und Hilfsstoifbedarf der Industrie. 

Nach der flkr das Jahr 1934 errechneten 2Ukhlungsbilanz bildete wohl der Waren- 

verkehr mit 63% aller erfaBten zwischenstaatlichen Zahlungen den bedeutendsten 

Posten des zwischenstaatlichen Wirtschafesverkehrs Osterreichs. Der Bedeutung 

nach an zweiter Stelle standen jedoch bereits die 2^hlungen aus dem Titel der 

unsichtbaren Ein-, bzw. Ausfiihr (Dienstleistungsbilanz), die 23% der gesamten 
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Zahlungen betrugen. Hier war Ostcrrcich mit ungefahr 200 Millionen Schilling 

aktiv. Dcr Teil der Wareneinfuhren, der also durch Exporte allein nicht gedcckt 

werden koiinte, wurde durch Dienstleistungen im weitesten Sinne des Wortes 

bezahlt. Unter diesen kam dem Fremdenverkehr und dem Transithandel die 

grdfite Bedeutung zu. 

Durch den Verlust friiherer Absatzgebiete war Osterreich gezwungen, neue 

AuBenhandelsverbindungen namentlich im Norden, Siiden, Westcn und in Cbersee 

anzukniipfen. Da in diesen Gebieten jene Waren, die friiher nach dem Osten und 

Siidosten exportiert wurden, nicht ohne weiteres absetzbar waren, war die Wirt- 

schaft Ostcrreichs gezwungen, die Giitercrzeugung den neuen Bediirfnissen anzu- 

passen. Dies konnte nacurgemafi nur durch eincn schmerzhaftcn Prozefi einer 

gewissen Anderung der Struktur erreicht werden. 

Die wesentlichsten Grundlagen der bsterreichischen Wirtschaft, die damals so 

wie heute entscheidend waren und sind, bestehen 

a) im Waldreichtum, dcr das Holz sowohl fiir Exportzwecke als auch als Roh- 

material fur die Mbbelindustrie und Papierindustrie sichert; 

b) im Vorkommen von Eisenerz als Grundlage fiir die Eisen- und Stahlerzeugung 

und fiir die eisenverarbeitende Industrie; 

c) im Wasscrreichtum des Alpengebietes und damit einer breiten Energie- 

grundlage, die sowohl in steigendem Mafie in den Export eingcht als auch 

der Csterreichischen Industrie die Versorgung mit Strom sichert; 

d) im neuerschlossenen Eigenvorkommen von Erdbl (Zistersdorf); 

e) in dcr Mode- und Geschmacksindustric als Exportfaktor von wachsendcr 

Bedeutung; 

f) in den Aktiven der Dienstleistungsbilanz (Fremdenverkehr, Transit). 

Es zahlt zu den charaktcristischen Merkmalen der industriell-gcwerblichen 

Erzeugung, daB Osterreich infolge seiner verhaltnismaBigen Kapitalarmut auf alien 

jenen Gebieten unterlegen ist, wo cs auf die Herstellung groBer Erzeugungsserien 

ankommt. Oberall dort aber, wo die Vorteile einer arbeitsintensiven Fertigung, 

bedingt durch ein besonderes Geschick der Arbeitcrschaft sowie durch Geschmack 

und Improvisationskunst der Unternehmer, in die Waagsehale fallen, ergeben sich 

beste Erfolgsaussichten. Dabei ist selbstvcrstandlich nicht nur, wie oft irrtumlich 

angenommen wird, an die Mode- und Geschmacksindustrie allein gedacht, sondern 
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STRASSEN UNO BAHNEN 

Die Strafien Osterreichs sind so alt wie seine 

Geschichte. Sie gehen atif die romischen Militdr- 

und Poststrecken zuriick, die das ganze Land 

Idngs der Grenzbefestigungen durchzogen. In 

ihren Provinzen legten die Romer meist Kies- 

strafien an^ die eine durchlaufende Breiu von 

drei bis dreicinhalb Meter besafien und durch 

militdrische PJiege in gutem Zustand erhalten 

warden. 

Die auf Grand uberraschend genauer Kenntnis 

des Landes angeltgten Romerstrafien — in den 

Alpen darchwegs kuhn projektierte Pafiuber- 

gdnge — uberstanden die Strome der Vdlker- 

wanderung and bildeten bis tief in das Mittel- 

alter hinein die Haaptverkehrsstrafien Oster^ 

reichs. 

W&hrend aber in jener Zeit geistliche wie 

profane Bauten von hdchster VoUendang ent- 

standen^ wdhrend Adel and Burger turn bluhende 

Siddte aufbautent lagen die Verkehrswege arg 

darnieder und ihr Zustand war uberaus desolat. 

Dteser scheinbare Widerspruch findet seine Be- 

grundang in den poUtischen und den allgemeinen 

Zustdnden; spielte sich dock das Leben meist 

innerhalb der befestigten Pldtze, der Burgen, 

Mdrkte und Stddte abt in denen wdhrend der 

oft wiederkehrenden Zetten von Kriegsnot und 

Unstcherheit auch die Landbevolkerung Zuflucht 

suchen mufite. Als gar die Turkengefahr durch 

zwei Jahrkunderte zu neuer stdndiger Daseins- 

bedrohung Osterreichs wurdct liefi man die 

Strafien weiterhin verfalleny zum Teil wohl 

auch in der Absichit den Anmarsch zu den Or ten 

und ins Landesinnere zu erschweren. 

So waren bis spdt ins 17. Jahrhundert die 

Strcfien lediglich unbefestigte Erdwcge ohne 

jegliche Pahrbahnausgestaltung. Dem Geldnde 

folgendj zogen sie ohne weitere Planung oder 

Trassierung hiigelan und hugelab. Dem kleinsten 

Hockwasser preisgegeben^ bestanden nur wenige 

Durchl&sse und fast Heine Strafiengrdben. Natur- 

lich konnten solche Strafien nur bei trockenery 

schoner VZitterung befahren werden, es war eine 

Kunsty die Ladung wohlbehalten ans Ziel zu 

bringen. Ein eigener Stand von Frachtfuhr- 

leuten bildete sich zu monopolartiger Geltung 

heraus. Reisende wie Kaufleute waren der 

Kunst wie der Laune der Fuhrmdnner weit- 

gehendst ausgeliefert. 

Die grofie politische Wende durch den Sieg 

iiber die Turken und der neu auftretendcy zur 

Blute des Barocks fuhrende Bauwille schufen 

binnen kiirzester Zeit volltg ge&ndcrte Verhdlt- 

nisse. Unter Kaiser Karl VL wurde Wien 

zumgrofien europdischen Handels- und Verkehrs- 

zentruni ausgehaut. Ein umfangreiches Strafien- 

bauprogramm wurde Schritt fiir Schritl verwirk- 

Itcht, vor allem die Verbindung zum Mtttel- 

meerhafen Triesty die yyKommerzialstrafie'*y ge- 
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ZEICHENERKLARUNG 

EISENBAHN MIT SCHNELLZUGVERKEHR 

|ISENBAHN OHNE SCHNELLZUGVERKEHR 

HAUPTDURCHGANGSSTRASSEN 

WICHTIGE VERKEHRSSTRASSEN 

PASSAU 
RCOENSBURG 

DEUTSCHLAND 
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STANZ 

' ROSENHEIM 
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Salzkammergutt Lokalhahn 

schafftn. Der Vhergang iibtr den Semmering 

tvurde in nur 48 Tagen fertiggestellt. Gleich^ 

zextig begann man den Bau der Reichsstrafien 

von Wien nach Brimn, Olmiitz, Iglau und Prag. 

Mit der Schaffung eirus modemen Strafien^’ 

netzes ging der Aufscktoung des Postwesens 

Hand in Hand. Als Napoleon sich ansckickte 

den Kontinent zu unterwerfen, toaren ihm buch~ 

ttdblich die Wege vorbereitet. 

Als im 19. Jakrhundert die tierische Zugkraft 

durch das dampf angetneberu Rad ersetzt tourdef 

als die ersten Lokomotiven schnaufend durch die 

Landschaft zogen^ kurzumy als die Technik die 

bis her giiltigeu Dimensionen uber den Hasten 

warf und die Lander mit einem dichten Nesz 

von Schienenstrdngen uberzogy da trat Oster^ 

retch im Eisenbahttbau fuhrend an die Spitze 

der kontinentalen Ldnder. 

1837 verliefi der erste Zug Wien in Richtung 

Wagramy 1841 gab es bereits 350 km Bahnbetrieb 

und im Revolutionsjahr 1848 wurdt mit dem Bau 

der ktihn trassierteny tunnel- und viaduktreichen 

Semmeringbahn begonnen, erste aufregende 

Generalprobe der Welty Bergbahnen iiberhaupt 

zu tchaffen. 1858 entttand die Westbahny 

1868 tourde die Ostbahn vollendet. Osterreichs 

Schlusselstellung im ndtteleuropdischen Verkehrs- 

raum ist seither unbestritten. Bald rollten 

ztoisehen Brenner und Semmering die Giiter- 

ziige aus Deutschlandy Bdhmen und Polen mit 

Kohle und Industriegutern aller Art schwer- 

beladen iiber die Alpen zum Mittelmeei, um als 

Gegenfracht Sud/riichte, Reisy Fisc he und Seide 

xuruckzubringen. Sudjrankreich und die Schweiz 

aber kompensierten hochtvertige Fertigprodukte 

gegen Getreidcy Futter und Schtveine aus Galizieny 

Ungaruy Serbien und der Ukraine. 

Ldngst schon ist der Arlberg-Exprefi zum 

Ruckgrat des europdischen Hauptverkehrs ge- 

wordeny der von den Kanalhdfen uber Brussel 

und Paris bis hinunter nach Zurich und Genf 

die Passagiere des Westens au/nimmt und hinab- 

fuhrt durch das osterreichische Tor in den Balkan, 

nach Budapesty Bukarest, Belgrad, Sofiay A then 

und Istanbul. 

Fur den Liebhaber der Schdnheit dieser Erde 

aber ist eine Reise durch Osterreich selbst ein 

unverge^liches Erlebnis. Kann man aus der 

grofien Zahl landschaftlich reizvoller Strecken 

der dsterreichischen Bundesbahnen uberhaupt 

einzelne hervorheben, ohne gegen andere par- 

teiisch zu erscheinen? Da sind die Mittenwald- 

bahn bei Innsbrucky der Vbergang von Salzburg 

nach Kdrnten Idngs des Gasteiner Talesy die 

Rampen auf den Arlberg und den Brenner, die 

schmalspurige Salzhampnergut-Lokalbahn, die 

Querverbindung von Aitnang-Puchheim uber 

Gmunden, Ischl, Bad Aussee nach Selzthal, die 

Ennstalstrecke, die Pyhmbahn, die steirischen 

Bergtrassen, die Aussichtsrampen nach Maria- 

zell hinein, dann die Vielzahl der Berg- und Seil- 

bahnen — aber nun Schlufi: man endei sonst 
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Trisannabruck* 

damity das Kursbuch aufzubldtttrriy denn ubtrail 

in Osterretch ist ts reizvolly den Zug zu bestetgen. 

Was aber die Bundesbahnen an landschaft- 

licher Schonheit zu erschliefien tibrig gelassen 

haben, das besorgt etn liebevoU angelegtes Strqfien- 

netz von uber 70.000 km autofahrbarer Lange. 

Von all den Pdssen und Obergdngen, den U/er~ 

strecken an Seen und am Donaustromy von den 

pappelgesaumten Chausseen, von thnen alien 

und fur ste alle set ein einziger Name genannt: 

die Glocknerstrafie inmiiien ihter gigantischen 

Berg- und Gletscherweli. Sie zu befahreny hei0T 

Osterreichs Willen kennen lernen, die Fremden 

gastlich zu empfangen und mit ihnen die Herr- 

lichkeii des Landes schauend und geniefiend zu 

teilen 
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an alle Bcreiche der weiterverarbeitenden Industrie, in denen Qualitatsarbeit 

gdeistet wird. Erhartet wird diese Tatsache dutch das Vorherrschen des Mittel- 

betriebes in Osterreich. In den Betriebsklassen bis zu 100 Beschaftigten waren 

rund 75%, in den Betriebsklassen zwischen 100 und 1000 Beschaftigten etwas 

iiber 20% und in den Betriebsklassen iiber 1000 Personen nur 4-4% der Arbeit- 

nehmer beschidtigt. 

Nach der Sanierung der Wahrung stiegen in den Jahren 1923 bis 1929 AuBen> 

handel und Produktion erfreulich an. Der Produktionsindex erhOhte sich in diesem 

Zeitabschnitt um beinahe ein Drittel. Da brach die allgcmeine Weltwirtschafts- 

krise aus, die infolge der weitgehenden Abhiingigkeit vom Export die Osterreichische 

Wirtschaft empfindlich traf. Die so hoffnungsvoll begonnene Aufwartsentwicklung 

Osterreichs wurde dutch die Krise von auBen her unterbrochen. 

Bis in die Mitte der DreiBigeriahre wahrte die Wirtschaftsstagnation. Dann 

begann der Aufriistungsprozefi der Achsenlander Deutschland und Italien, dem 

allmahlich die Riistungskonjunktur der wichtigsten Weltwirtschafcslander folgte. 

Osterreich war von dieser zur Katastrophe des zwciten Weltkriegcs fiihrendcn 

Entwicklung neuerlich ausgeschlossen. Erstens dutch seinen politischen Gegcnsatz 

zum Dritten Reich, das mit eincm grausamen Wirtschaftsboykott antwortete, 

um Osterreich in die Knie zu zwingen, zweitens aber dutch die Struktur seiner 

Wirtschaft, die sich auf eine Produktion von Friedens- nicht aber von Riistungs- 

giitem eingestellt hatte. 

21ah und unbeirrt muBte Osterreich sich Markte neu erschliefien, bis es gclang, 

den Aufienhandelsanteil mit entfemtcn Wirtschafcsgebieten — Vereinigte Staaten 

von Amerika, Britisch-lndien, Japan, China, Argentinien — zu heben und aus- 

zubauen. Wire die Entwicklung nicht im Jahre 1938 dutch die Besetzung Osterreichs 

unterbrochen worden, dann hatte sich vermutlich bereits in kurzer Zeit das Ergebnis 

der erfolgreichen Bemiihungen Osterreichs, seinen Aufienhandel neu aufzubauen, 

in einem wachsenden Anted der typisch Osterreichischen Fertigwaren an der 

Ausfuhr zeigen mussen. 

Wenn man die sichtbaren Fortschritte dieses Umstellungsprozesses vielleicht 

als bescheiden ansehen mag, so darf man dabei nicht iibersehen, dad neben den 

von auSen auf Osterreich einwirkenden nachteiligen Einfliissen einer protektioni- 

stischen Handelspolitik auch im inneren Aufbau der Wirtschaft bedeutcnde 
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Probleme zu l^sen waren. Zu diesen zahlte und z&hlt namentlich die Struktur 

und die Entwicklung der L^ndwirtschaft. 

Aus vielerlei Grunden aufierwirtschaftlicher Natur^ aber auch um eine erh6hte 

Se]J|8tver8orguag in den Grundnahrungsmitteln sicherzustellen, wurde der Ausbau 

der Landwirtschaft gefbrdert. Die wichtigsten VerMnderungen in der landwirt- 

schaftlichen Erzeugung waren vor allem in den Jahren 1930 und 1931 durch ein- 

schneidende wirtschafcspoiitische Mafinahmen bedingt. Die ZoUnovellen aus diesen 

Jahren brachten bedeutende ZoUerhOhungen fur Getreide, Mehl, Zucker, Vieh 

und Fleisch. Der Zollschutz wurde dann in den folgenden Jahren noch ausgebaut. 

Die dadurch bedingten PrciserhOhungen hattcn ihrerscits eine Zunahme dcr Anbau- 

flachen und der Produktion der wichtigsten Getreidearten zur Folge. 

Ein weitgehender Eingriff auf dem Gebiete der Viehwirtschaft war ferner 

die Regelung der Einfuhr von Vieh und Fleisch durch Festlegung von Zoll- 

kontingenten gegentiber den wichtigsten Nachbarlandern. Im April 1932 wurden 

auOerdem fur die gangigsten Vieharten und Viehprodukte Einfuhrverbote 

erlassen. 

Die durch alle diese Mafinahmen hervorgerufenc Produktionssteigerung mufite, 

namentlich im Verlaufe der Krise, die Absatzschwierigkeitcn vergrOfiem. In der 

Schweinewirtschaft war man schlieOlich gezwungen, zu Produktionsbeschrankungen 

(Verbot der gewerblichen Schweinemasterei) iiberzugehen. Man hat auch versucht, 

durch ErhOhung der sogenannten Lizenzgebiihr bei der Einfuhr von Futtermitteln 

die Produktionskosten fiir das Vieh zu verteuern und damit das Angebot zu ver- 

ringern. 

In der Milchwirtschafc wurde zur Behebung der Absatzschwierigkeitcn ein 

Milchausgleichsfonds geschatfen, durch den die Mittel fiir die Ausfuhr von Molkerei- 

produkten unter den Gestehungskosten im Wege einer Abgabe auf Frischmilch 

beschafft wurden. 

Die Probleme der Agrarpolitik muBten aber ihrerseits auch auf die indu- 

striell-gewerbliche Wirtschaft zuriickwirken. Osterreich muBte mit seinen 

Erzeugnissen auch in jenen Landern den Wettbewerb bestehen, die den 

Vorteil wesentlich niedrigercr Agrarpreise und daher auch geringerer Lcbcns- 

erhaltungskosten genossen. Gerade fiir ein Land wie Osterreich, das sich die ihm 

fehlenden Giiier im wesentlichen nur durch den Export eigener Erzeugnisse 
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beschaffen kann, kommt es darauf an, die 

Lbhne, alsp eincn wichtigen Kostcnfaktor, nicht 

durch ubcrh5hte Agrarpreise nachteilig zu be- 

cinflussen. 

Unbeschadet der Notwendigkeit der Existenz 

der Landwirtschaft liegt die Problematik vor 

allem darin, zwischen den berechtigten Be- 

strebungen der Landwirtschaft und den Riick- 

sichten auf die Wettbcwerbsfahigkeit der 6ster- 

reichischen Wirtschaft einen tragbarcn Ausgleich 

zu suchen. Die Wege dazu fiihren iiber eine 

entsprechende Wirtschaftspolitik, aber auch iiber 

die Steigerung der Leistungsfahigkeit der 

Landwirtschaft durch Mafinahmen der Ratio- 

nalisierung, durch Bekampfung der Landflucht, 

durch Errichtung entsprechender Wirtschafts- 

systeme (Abkehr von der Egarten-Wirtschaft 

in den Alpenlandern) u. a. m. 

Um in dieser Weise erfolgreich zu sein, war 

die Zeit zwischen den beiden Weltkriegcn zu 

kurz und vor allem durch die lange Dauer 

der weltwirtschaftlichen Depression nicht sehr 

geeignet. 

Aus ahnlichen Griinden wie auf dem Gebiete 

der Landwirtschaft konnte auch in der industriell- 

gewerblichen Wirtschaft die Entwicklung zu 

neuen Formen nicht voll zum Abschlufi 

kommen, da sich das Streben nach dcm 

Schutz des Bestehenden vielfach hemmend 

auswirkte. In Zeiten einer weltwirtschaftlichen 

Kontraktion sind Strukturanderungen nicht nur 

auBerordentlich schwierig, sondcrn mitunter 

auch cin grofics Wagnis. 

BANKWESEN IN 

OSTERREICH 

Struktur und tuirtschaftliche Tatig- 

kcit der psterretchischen Banken haben 

sich sett threr etwa um die Mitte des 

vorigen Jahrhunderts erfolgun Griindung 

wesentlich anders als bei den Kreditinsti- 

tuten der Westidnder gestaltet. Denn 

wdhrend sich tn diesen die industrielle 

Entwicklung auf die tdtige Anteilnahme 

eines grofien Kreises von Interessenten 

und einen wohiargamsierten Kapital- 

murkt stutzen konnte, war die Aufschlie- 

J3ung des weiten Gebtetes der alien oster- 

retchisch-ungartschen Monarchic, zu- 

ndchst tm verkehrstechntschen Bereich 

und sparer im indusirtellen Sektor 

nahezu aussihliefilich dcr Initiative 

der Wiener Banken anvertraut So 

warden diese im (legensatz zu dem 

Typus der retnen Depositenbanken des 

Westens Untversalbanken mil wesentlich 

umfossenderer Gestton, die neben dem 

Dcposttengeschaft das Kreditgeschaft 

jeder Art, vom Diskontkredit bis zum 

langfristigen Hypothekenkredtt und neben 

dem Effekten- und Borsengeschdft das 

Emissions- und Konscrtialgeschdft Pe~ 

trteben. 

Die Auflosi/ng der Monarchic tm 

Jahre 1918 machte es notwendig, auch 

den osierreichischen Bankenapparat den 

neuen Verhaltnissen anzupassen. Wie 

inntg die Wiener Bankinstitute mit den 

nunmehr Ausland gewordenen Gebieten 

des alien Reiches verflochten waren, 

zeigt sinnfdllig die Tatsache, dafi von 

den 127 Ftlialen der Wiener Banken 

innerhalb der alien Monarchic nicht 

einmal 10*‘‘i, auf das ncue Osterreich 

entficlen und dafi z. D. die Credit- 
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anstalt Wy dte Anglobank 34y der 

Wiener Bankverein 29 Zweignieder- 

lasiungen aufierhalb des Gebietes des 

neuen Osterreichs unterhalten hatten. 

Die Umstellung des osterreichtschen 

Kreditapparates auf die Verhdltnisse 

und Bedurfnisse der osterreichtschen 

Republtk nahm tatsdchltch mehr als 

eineinhalb Jahrzehnte tn Anspruch und 

konnie erst im Jahr 1934 mit der 

Fusion Creditanstalt-Bankverein als 

abgeschlossen angcsehen tuerden Die mit 

ihr an und ftir sich verbundenen aufier- 

ordentlichen Schwierigkeiten warden 

noch dadurch verschdrf ty dafi sie zeitlich 

zum Teil mtt ausgedehnten inter- 

nationalen Wirtschafts- und Ftnanz~ 

krisen zusammenfielen, so dafi zeit- 

weilige empfindliche Frschutterungen 

der dsterreichischen Wirtschaft unver- 

metdlich biieben. Immerhin erwies suh 

diese und ihr Kreditapparat stark und 

lebensfdhig genug, um diese krisenreichen 

Zitten zu uberstehen und den Boden 

fur eine gunstige Entwicklung der 

osterreichtschen Wirtschaft im allge- 

meinen und des osterreichischen Bank- 

wesens im besonderen zu bereiten. 

Diese Entwicklung tvurde bereits nach 

kurzer Zeit durch den Einbruch des 

nationalsozialistischen Regimes und den 

bald darauf ausgebrochenen Krieg ebenso 

jdh wie katastrophal unterbrochen. Das 

Ende de> Krieges brachte Osterreich 

zwar — wenigstens theoretisch — wieder 

die Eigenstaatlichkeity aber hinterhefi 

gleichzeitig chaotische Zustdnde undy im 

wdrtlichen und iibertragenen Sinny ein 

Trwnmerfeld. 

Auf dem Gebiete des Geldwesens 

mafiten im Rahmen der Aufbauarbeit 

Dennoch versuchte Osterreich im Laufe dtr 

Jahre wiederholt. Plane zur wirtschaftlichen 

Annaherung an die Nachbarstaaten vorwarts 

zu bringen. “Die Bemiihungen scheiterten jedoch 

an der Meistbegiinstigungsklausel und an 

politischen Hindernissen. Schon im Mai 1931 

fanden in Rom Besprechungen iiber die Inten- 

sivierung des Handelsverkehrs zwischen Italien, 

Osterreich und Ungarn statt. Von diesem Zeit- 

punkt an wurde die Praferenz im Aufienhandels- 

verkehr das mafigebende Prinzip und die Ein- 

engung der zwischenstaatlichen Handels ver- 

bindungen kurz darauf dutch die Devisen- 

bewirtschaftung und die mit ihr verbundenen 

Clearingvertrage noch weiter verstarkt. Aus den 

Abwertungen der Goldblocklander entstanden 

gegen Ende des Jahres 1936 neue Schwierig¬ 

keiten fur den bsterreichischen Aufienhandel. 

Da an eine Abwertung nicht gedacht wurde 

und auch eine Exponsubventionierung nicht 

als geeignetes wirtschaftspolitisches Instrument 

beuachtet wurde, ergab sich praktisch allein 

die Notwendigkeit, die Produktionskosten zu 

senken. Wie schwierig ein solches Vorgehen 

aber ist, hat die Erfahrung in alien Landern 

zur Geniige erwiesen, da die gebundenen Preise, 

namcnrlich aber die Lbhne, einer solchen Ent¬ 

wicklung erfolgreich Widerstand leisten. 

Trotzdem war es Osterreich gelungen, an 

die im Jahre 1935/36 beginnende Weltkoniunktur 

wieder Anschlufi zu finden. Sein Produktions- 

index lag im Jahre 1937 um 6% iiber dem 

Stand des fiir die letzte Hochkonjunktur cha- 
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raktehstischen Jahres 1929. Dcr Fremdenvcrkchr 

zeigte trotz der von Deutschland verhangten 

„1000-Mark-Spcrre‘‘ cine auficrordentlich gun- 

stige Entwicklung und das Aufienhandels- 

volumen war in standigem Wachstum be- 

griffen. 

Angesichts der schweren Hypothek, die 

Osterreich nach 1918 zu ubernehmen hatte, 

angesichts der zunehmenden protektionistischen 

Bestrebungen in ganz Europa, namentlich aber 

bei den unmittelbaren Nachbam Osterreichs, 

und schliefilich unter Beriicksichtigung dcr lang- 

anhaltenden schweren weltwiitschaftlichen De¬ 

pression und der Erschiitterungen der intcr- 

nationalen Wahrungsverhaltnisse, mufi die 

Bilanz der Osterreichischen Wirtschaft am Ende 

dcr Ersten Republik als durchaus zufrieden- 

stellend bezcichnct werden. Die oft unuberwind- 

lich scheinenden Schwierigkeiten, die sich der 

WirtschaftspoLitik der damaligen Zeit boten, 

wurden in einer Weise iiberbruckt, dafi dcr 

Stand der dsterreichischen Wirtschaft im 

Jahre 1937, gemessen an Produktion, Ein- 

kommen und Verbrauch, einen Verglcich mit 

der Friedcnswirtschaft anderer Under in jeder 

Weise bestehen konnte. Wahrend dcr ganzen 

Zeit war das Budget des Staatshaushaltes aus- 

geglichen imd die Wahrung zahlte zu einer der 

sichersten Eurorpas. 

Da brachten die Annexion 1938 und der 

zweite Wcltkricg das 68tcrrcichi8che Volk um 

seine Freiheit und um die Friichte von zwanzig 

Jahren mtihsamer Aufbauarbeit. 

dit ersten Anstrenfungen attf die Wieder~ 

aufnakme des Zahhtngsverkehrs und die 

Schi^ffung einer eigenen und taertbestdn- 

digen Wdhrung als primdre Voraus- 

setMungen fur ein normales Funk- 

tionieren des dsterreichischen Kreditappa- 

rates gerichset sein. Diesen Zielen dien- 

ten unter anderem das Schaltergesetm 

und das Notenbank-Oberleitungsgesetz 

vamjuli 1945. Ihnen folgte Ende 1945 

das Sckillinggesetz^ das an Stelle der 

Reichsmark-Wdhrung vneder den dster¬ 

reichischen Schilling einfuhrte und durch 

Blockierungsmafinakmen den zum Teil 

sthon vor dem Zusammenbruch entstan- 

denen Ir^ationserscheinungen zu begeg- 

nen versuchte. Zsoei Jahre spdter erfuhr 

das Schillinggesetz seine Erg&nzung 

durch das WdhrungsschutzgesetZy das 

im wesentltchen die durch das Schilltng- 

gesetz entstandenen Sperrkonten als 

fur den Bund verfalien erkldrte und die 

damals beschrdnki verfugbar gebliebenen 

Kontenteile in Forderungen gegen den 

Bundesschatz umtvandelte. Die durch 

das Wdhrungsschutzgesetz angestrebte 

Stabilisierung der Wdhrung ist vollauf 

gegluckt und der Schilling durch diese 

Mafinahme wieder ein wirklicher Wert- 

messer geworden. 

Neben der hervorragenden Anteil- 

nahme an der Durch/iihrung dieser 

Wdhrtengsmafinahmen toaren die Kredit- 

institute selbstverstdndHch vor allem 

bestrebty wieder die Grundlagen fur die 

Erfiillusig ihrer direkten volkswirt- 

schaftlichen Funktiony der Sammlung 

uberschussigen Geldes und dessen Zu- 

leitung zu den fur die Gesamtwirt- 

sekaft zweckdienlichsten Verwendungen 

zu schaffen. 
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DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE NACH 1945 

Ostcrreich mufite seine Befreiung mit schweren wirtschaftlichen Opfem bezahlen. 

Mit der zwangsweisen Eingliedening in die deutsche Rustungswiitschaft war 

eine weitgehende Umstellung auf die Erzeugung kriegswichtiger Giiter verbunden. 

Notwendige Ersatzinvestitionen konnten nicht durchgefiihrt werden und das 

Tennipo der Abniitzung hatte sich beschleunigt. Seit dem Jahre 1943 war Osterreich 

iiberdies in einem gegen Ende des Krieges wachsenden MaB den Einwirkungen 

des Bombenkrieges ausgesetzt. SchlieBlich wurde es in der Endphase des Krieges 

selbst Kriegsschauplatz, so daB neben der durch die Kriegswirtschaft selbst 

bedingten auBerordentlichen Substanzaufzehrung zusatzlich noch sehr erhebliche 

materielle ZerstOrungen auftraten. 

Zu den Verlusten, die der Krieg unmittelbar verursachte, waren aber nach 

Beendigung der Kampfhandlungen neue Hemmungen flir die bsterreichische 

Wirtschaft getreten. So hatte die Wirtschaft dieses Landes vor allem durch die 
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Errichtung von vier Besatzungszonen zunachst 

weitgehend ihren inneren Zusammenhang und 

einheitlichen Charakter verloren. Zu einer Zeit, 

in der es angesichts der gewaltigen Verluste 

erforderlich gewesen wfire, die voile Entfaltung 

aUer produktiven Krafte sicherzustellen, konnte 

die notwendige Verbindung zwischen den 

einzelnen Teilen dieses Landes oft nur unter 

sehr groBen Schwierigkeiten hergestellt werden. 

Es mag als charakteristisch fur diese Zeit 

gelten, daB einzelne Bundeslander unabhangig 

voneinander Kompensationsgeschafte mit dem 

Ausland abschlossen, vielfach um von dort 

Waren zu beziehcn, die bei freiem Verkehr 

im Lande selbst erh^tlich gewesen waren. 

In den ersten Tagen nach der Befreiung 

bestand ein giitermaBiges Vakuum. Die Ver- 

kehrsverbindungen lagen nach umfangreichen 

Zerst6rungen von StraBen, Briicken und bei 

Fehlen dcr notwendigen Betriebsmittel fast 

vOliig danieder. Die Aufraumungs- und Wieder- 

instandsetzungsarbeiten muBten vorerst einmal 

die Voraussetzungen dafiir schaffen, dafi sich 

eine wirtschaftliche Tatigkeit liberhaupt ent- 

wickeln konnte. Hatten damals die alliierten 

Besatzungsmachte und das Hilfswerk der 

UNRRA sowie die sonstigen Hilfeleistungen 

auf dem Wege iiber die KongreBhilfe, der 

privaten Hilfsorganisationen und der Kredite 

nicht geholfen, das Vakuum zu uberbriicken, 

dann ware eine Erpahrungskatastrophe un- 

vermeidbar gewesen und das Wiederaufbauwerk 

liberhaupt in Frage gestellt worden. 

In beidcn Richtungen haben sich 

die V erhdltnisse und namentlich die 

Zukunfuaussichten nicht unerheblich 

gebessert. Unverkennbar ist jedenfalls 

die allm&hliche Wiederhehr des K#r- 

trauens zu den Kreditinstituten. Es 

dokumentiert sich^ gefdrdert dutch die 

mit Beginn des laufenden Jahres toieder 

aufgenommene Verzinsung der Fremd- 

gelder und dem rezipierten Grundsatz 

des Bankengeheimnisses, in einer lang- 

samen aber stetigen Zunahme der Ein- 

lagen. Demgegenuber entxmckelten sich 

die an die Banken als Folge der wirt~ 

schaftlichen Belebung gestellten Kredit- 

anspruche derart, dafi tie selbst bei der 

notwendigen rigorosen Beurteilung nicht 

leickt befriedigt werden konnen. Dies 

gilt um *o mehr, als die dsterreichische 

Industrie infolge der ausgedehnten Zer- 

stdrungen und Verluste, die sie im letzten 

Stadium des Krieges und nach dessen 

Beendigung erlitt, neben umfangreichen 

Betriebskrediten auch sehr bedeutenden 

Bedarf an mittel- und langfristigen 

Investitionskrediten hat. Hier wird, 

soweit es sich um sachlich gerechtfertigte 

Kreditansprtiche handelt, die Marshall- 

plan-Aktion Abhil/e schaffen. Im 

wesentlichen soli diese Osterreich instand- 

setxen, seinen Produktionsapparat tech- 

nisch zu modernisieren und damit die 

Wettbewerbsfdhigkeit Osterreichs gegen- 

iiber dem Ausland zu erhohen, die 

Verwertung der osterreichischen Natur- 

schdtze zu vervollkommnen und Oster- 

reich fur eine gewisse Anlai^fzeit aus- 

reichende Mengen der fur seine Pro- 

duktion notwendigen Rohstoffe zu 

beschaffen. Es steht zu hoffen, dafi 

diese Aktion Osterreich zu wirtsrhafr- 
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licher Silhtt&ndigkeit verhiift und seine 

Eingliederung in den internationalcn 

Wtrtschaftsverkehr geivaltig forders. 

Hine weitere im Inter esse der Siche~ 

rung geregeiten Kapitalsverkehres un- 

erldfiliche Aufgabe erwdchst den dster- 

reickischen Kreditinstituten in der 

Wiedererrichxung der Wiener Effekien- 

borse als des zussdndigen Markses fur 

den Wertpapierverkehr, der nicks nur 

den bexuglichen legitimen^ privaten 

Interessen zu dienen beru/en istj sondern 

sick auch als notwendiges Instrument 

fur zu erwartende staatliche Emissionen 

zu erweisen haben ivird. 

Das Schwergewickt des Bankwesens in 

Osterreich ist in den zum Teil mit aus- 

gedehntem Filialnetz ausgestatteten Ak- 

tienbanken konzentriert, von denen einige 

mittlere Institute auch in den Bundes- 

Idndern beheimatet sind. Daneben be- 

stehen im Rahmen des Bankenapparates 

eine Reikt hock angesehencr Bankhduser 

und neun Landes-Hypothekenanstalten, 

Das charakteristische Geschdftsmoment 

der ersteren liegt in der durch diese Ge- 

schdftsform naturgemdfi in erhohtem 

Mafi gegebenen Mdglichkeit individueller 

Kundenpflege und zum Teiltn denwert- 

vollen personlicken Auslandsbeziehungen 

der Firmeninhaber. Die Landes-Hypo¬ 

thekenanstalten sind Korperschaften 

offentlichen Rechtesy deren Atffgaben- 

kreis neben dem Betrieb der tibrigen 

Bankgeschdfte vomehmlich in der Pflege 

des Grund-y Meliorations- und Kommu- 

nalkredites bestehiy wobei sie sich die 

fiir die Darlehensgetvdhrung erforder- 

lichen Missel durch Ausgabe von Pfand- 

brie/en und Kommunalschuldverschrei- 

hungen beschaffen. 

Von Anfang an wurde allcs untcrnommcn 

um die Auficnhandelsbeziehungcn Osterreichs 

wieder aufzubauen. Zunachst kamen dafiir, 

schon mit Riicksicht auf die Verkehrsverhalt- 

nisse, nur die unmittelbaren Nachbarlander in 

Frage. Der Erfolg war im Beginn bescheiden, 

da alle Lander am Wiederaufbau arbeiteten und 

die Giiter, die Osterreich ben5tigie, meist selbst 

brauchten. Erst allmahlich gelang es, auf dem 

Wege iiber Kompensations- und spater Clearing- 

vertrage, die im Jahre 1938 abgebrochenen 

Handelsbeziehungen mit den wichtigsten Aufien- 

handelspartnern Osterreichs wieder anzukniipfen. 

Auf diesem Wege wurdcn Roh- und Hilfs- 

stoffe, zum Teil auch Produktionsmittel fur die 

Industrie ins Land gebracht und damit die 

Voraussetzungen fiir den Aufschwung der 

industrielLgewerblichen Erzeugung geschaffen. 

Mit dcr Besserung der Ernahrungsverhaltnisse, 

der Energielage und der wachscnden Kapazitats- 

ausniitzung konnte auch die Produktivitat der 

Arbeii wieder steigen. 

1947 gelang es, 61% der industriellen Pro- 

duktion des Jahrcs 1937 zu erreichen. Im 

April 1948 wurden erstmalig 85 ® o der Vergleichs- 

ziffer iiberschritten. Der Beschaftigtenstand 1947 

in der industriellen Wirtschaft lag um 19°o> 

jener des Jahres 1948 um rund 30"o hOher 

als 1937. 

Der starkste Aufschwung der industriellen 

Produktion hat zunachst in den vom Konsum 

entfernter Uegenden Produktionsstufen, wie im 

Bergbau, dcr Eisenindustric, den Metallhiitten, 
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der chemischen Industrie, der Magnesitindustrie 

usw. eingesetzt, wahrend der Fortschritt in der 

Konsiimgiitererzeugung noch verh&ltnismafiig 

bcscheiden blieb. 

Dieser Umstand ist im Wiederaufbau der 

eigenen Wirtschaft und im Wiederaufbaubedarf 

der europaischen Lander, die Giiter in Osterrcich 

kaufen, begriindet. Nach Mafigabe der Normali- 

sierung des wirtschaftlichen Lebens in der Welt 

wird jedoch auch die Struktur des bster- 

reichischcn Aufienhandels wieder eine andere 

Gestalt annehmen und der Anted der spezifischen 

Exportgiiter an der Ausfuhr wird wachsen. 

Eine allzu starke FOrderung der Investitions- 

guterindustrien wird daher vermieden werden 

miissen, da sonst die Gefahr bestiinde, dafi das 

Problem der Erhaltung von Fehlinvestitionen, 

ahnlich wie in der Zeit vor 1938, neuerlich ent- 

steht und den Fortschritt der Osterreichischen 

Wirtschaft belastet. 

Jedenfalls ist das bedrohliche wirtschafdiche 

Vakuum des Jahres 1945 uberwunden ui>d die 

Entfaltung der produktiven Kriifte der bster- 

reichischen Wirtschaft im Gange. Ein groBes 

Wiederaufbauwerk ist abcr noch zu vollenden. 

Es besteht nicht allein in der Wiederherstellung 

der durch den Krieg vemichteten Werte, 

sondem vorwiegend in der Arbeit an der neuen 

Gestalt der bsterreichischen Wirtschaft \md ihrer 

zweckmiifiigen Struktur. Die Voraussetzungen 

dazu sind im Vergleich zu der Zeit nach 1918 

insofem giinstiger, als der Wiederaufbau selbst 

die Mbglichkeit bietet, das neu Entstehende 

Ungtachttt dtr Schwi^rightiten^ 

dtfun dtr Wi»<Ura%^hau Osttrrtichs 

und ttin^r Wittsehuft noch btgcgncn 

wirdt tocrdcn die SstcrrcichUckon Krcdit- 

institute gtmdfi ihrer alten Tradition 

auch loeiterhin ihre bewAhrun Krdfu 

m den Dienst der heimischen VoUuwirt~ 

xchaft stellen, um beixutragen, das 

Vaterland nach langen Jakren der Not 

und Gefahr einer gtucklichen Zukm^t 

entgegenxufukren. 

DIE OSTERREICHISCHE 

VERSICHERUNGSWIRTSCHAPT 

Die Versicherungttoirtschaft mit ihrer 

EinschdtMung von Risiho und Heftung, 

von Erfolg oder Zusammenbvuch ist 

in betonderer Weise ein Spiegel fUr die 

Entwichbmg Osterreichs van der ersten 

sur xweiten Repub lih. 

Innerhalb eines Zeitrawnes von nicht 

gone dreifiig Jahren — 19J8 bis 1945 — 

stand die Ssterreichische Versicherungs- 

wiruchaft vor der wechselvoUen Aufgabe, 

die Polgeerseheinustgen zweier Welt- 

kriege mu betadltigen und dreimal die 

Anpassung an das jeweils gednderte 

rOumHche Tdtigkeitsgebiet zu voU- 

ziehen. 

Trot a der poUtischen Liquidierwtg 

Osterreich-Ungams im Jahre 1918 ver- 

mochte die otterreichische Atsekuranz im 

allgemeinen ihre in jahrzehntelanger 

Pionierarbeit errungene Position in den 

Gebieten der neu zur Selbstdndigheit 

gelangten Nachfolgestaaten durchwegt in 

der einen oder anderen Form zu behaup- 

ten. Man kann tagen^ dafi mit dem 

Aufbau des Versicherungstoesens in 

Osterreich-Ungam eine weirtschaftliche 
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warden ist. Bis in die allerletzten Jahre 

bildete die Verwaltung bedeutender 

Geschd/tsstdcke aus dem Territorium 

der ehemaHgen Monarchie dutch kon- 

zemmdfiige Verflechtung mit affiliierten 

Untemehmungent dutch Ruckversiche- 

rungsverbindung odet dutch Filialbe- 

trieb des direkten Geschdftes eine be- 

gtufienswette friedenfctdemde Vet- 

fiechtung wirtschaftlichzr Interessen im 

Donauraum. 

IVenn auch nach dem.zweiten Welt- 

ktieg eine Inflation vermieden wetden 

konnte, hat das Jahr 1945 das dster- 

reichische Versicherungswesen vor eine 

ungleich schwierigere Situation gestellt^ 

all es 1918 det Fall geraesen ist. Ein 

unheilvolles Erbe aus der Zeit der 

deutschen Besetzung mufite uber- 

nommen werden : Zundchst die unmittel- 

bare Auswirkung des Kneges im eigenen 

Lande^ dann die Besetzung und xonen- 

weise Aufteilung Ostetreichs mit alien 

den destruktiven Folgen fur die Wirt- 

schafty welters die Entwertung der 

zwangtweise ubemommenen deutschen 

Staatspapiere und das komplizierte 

Problem des deutschen Eigeniumt und 

nicht zuletzt das Schwinden der dster- 

reichischen Versicherungsbasis in einer 

Reihe von Nachbarldndern. 

Den allergrofiten Wert legt die 

dsterreichuche Versicherungstoirtschaft 

nach wte vor aitf ihre iniernationalen 

Beziehungen. Diese waren stets die 

besten. Sie konnten nach Kriegsende 

und Wiederherstellung der staatlichen 

Selbstdndigkeit erfreulich rasch wieder 

aufgenommen werden. Darauf ist es 

zuruckzufuhreny dafi in Osterreich — 

den dkonoxnischen Bedingungen anzupassen und 

damit den im Jahre 1938 zwangsweise unter- 

brochenen Umstellungsprozefi der dsterreichi- 

schen Wirtschaft allmahlich zu voUenden. Die 

bisherigen Erfolge der 68terreichischeQ Wirt- 

schaftspolitik berechtigen zu der Annahme, dafi 

dieses Ziel in nicht allzufemer Zukunft erreicht 

werden wird. Es ist wohl auch anzunehmen, 

dafi die Erfahrungen, die in der Zeit vor 1938 

mit der Obersteigerung des Protektionismus in 

aller Welt gesammelt wurden, zu einer freiheit- 

licheren Gesinnung gefuhrt haben und damit 

die Bestrebungen Osterreichs, seinen Aufien- 

handelsverkehr zu intensivieren, auf frucht- 

bareren Boden als damals fallen werden. Der 

Osterreichische Wirtschaftsraum ist nun einmal zu 

klein, um einer binnenwirtschafclich orientierten 

Wirtschaftspolitik die nbtigen Erfolgsaussichten 

zu bieten. Der Aufienhandel wird immer die 

Schicksalsfrage der bsterreichischen Wirtschaft 

bleiben, auf seine Fbrderung und seinen Ausbau 

werden daher auch alle anderen Mafinahmen der 

Wirtschaftspolitik Riicksicht zu nehmen haben. 

Gcrade in der Entwicklung seit 1945 hat die 

bsterreichische Wirtschaftspolitik bcwiesen, dafi 

sie durchaus nicht auf eingefahrenen Wegen 

fortschreitet, sondern dafi sie es versteht, sich 

der jeweiligen Situation entsprechend anzu- 

passeo. Die staatlichen Eingriffe in der Wirt¬ 

schaft auf den Gebieten der Preispolitik, der 

Bewirtschaftung, der Aufienhandelspolitik usw., 

die im Jahre 1945 angesichts der gegebenen 

Situation notwendig waren, sind nach Mafigabe 



dcr Entwicklung der Wirtschaft wicder abge- 

baut worden. Die ganzlich zerriitteten Wahrungs- 

verhaltnisse sind soweit geordnet worden, dafi 

das Geld seine Funktion als Tauschmittel und 

Werunafistab im wirtschaftlichen Leben wieder 

einnehmen kann. Dcr hier zuriickgelegtc Weg 

vom Schaltergcsetz liber das Schillinggesetz und 

das Lohn-Preis-Obereinkommen zum Wahrungs- 

schutzgesetz ist ein Musterbeispiel kluger, er- 

fahrener Wahrungspolitik und reiht sich in dcr 

Geschichtc wurdig an friihere dstcrreichische 

Erfolge auf dicsem Gebiet, als dcren bekanntester 

die Devisen- und Valutenpolitik der damaiigen 

Osterreichisch-ungarischen Bank zu werten ist. 

Der Prozefi der Befreiung der ftsterreichischen 

Wirtschaft von den Fesseln der Kriegs- und 

Mangelwirtschaf^ geht nicht uberstlirzt, sondern 

schrittweise und verantwortungsbewufit vor sich. 

Er schafft in immer grbfierem AusmaB Bc- 

wegungsfreiheit und fordert die Entfaltung der 

wirtschaftlichen Krafte. Er ist aber zu glcicher Zeit 

auch ein Beweis der zunehmenden Normalisierung 

des wirtschaftlichen Lebens in diesem Landc. 

Ein Vcrgleich der derzeitigen Lage der 6ster- 

reichischen Wirtschaft mit den Verhaltnissen 

im Jahre 1945 mu6 unter Berucksichtigung 

der vielgesultigen Hemmnisse, die den Wieder- 

aufbau — selbst bei groBziigiger auslandischcr 

Hilfe — erschwerten, das Vertrauen in die wirt- 

schaftliche Zukunft Osterreichs festigen und die 

Legende von dcr Lebensunfahigkeit Osterreichs 

fur immer in das Reich der Fabel verweisen. 

tm G4s*matM zu andertn europdischtn 

Staat€n — auch wdhrend der ersten 

Nachkriegsschtcierigkeiten nic Deckungs^ 

not tingetreten ist und dafi die nach Los-- 

losung von Deutschland erforderliche 

Neuordnung der Riickversicherung glatt 

und reibungslos vollzogen werden konnte. 

Die osterreichischen Versicherer sind un- 

ermudlich bestrebtt ihre Position auf den 

internationalen Ruckversicherungsmdrk- 

ten womoglich zu erweitern. Die Oester- 

reichische Nattonalbank verschliefit sich 

ketneswegs dtesen Notwendigkeiten und 

hat im Rahmen threr begrenzten Mog~ 

Itchkeiten devisettmafiige Erleichterungen 

gewdhrt. 

Fur die tvettere linrfaltung des Lebens- 

versicherungsgeschaftes werden allerdings 

noch Probleme der Entwertung der 

Deckungskapitalien fur den Altbestand 

und sonstige Entwicklungsmomente des 

Geld- und Kapitalmarktes bestimmend 

sein. Im Vordergrund des Interesses 

steht gegenwdrttg die Deckung des 

Ablebensrisikost in weiterem Abstand 

erst die Kombination mit Sparcharakter. 

Die Erhohung des Lebensstandards der 

osterreichischen Bevolkerung beginnt auf 

das Neugeschdft in der Lebensversuhe- 

rung bereits gunstige Ruckwirkungen 

auszulosen. Allerdings sttzt die in 

Osterreich aufiergewohnlich hochent- 

wickelie Sozialversicherung der Pnvat- 

versicherung engere Schranken als in 

anderen Ldndern. 

Sparsamkeitt Zahigkeit und Opiimis- 

muSy so lautet die Oharakteristtk des 

osterreichischen Versicherungswesensy das 

selbst ein Barometer der osterreichischen 

Wirtschaft ist. 
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Kaprun^ Krafthaus 

OSTERREICHS REICHTUM — DIE WEISSE KOHLE. 

Die Energiewirtschaft der ftsterreichisch-ungarischen Monarchic war vollkommen 

auf den rcichen Bestand an Kohle, vor allem in den oberschlcsischen Rcvicren, 

aufgebaut, zu dem noch die groBen Erddlfunde Galiziens kamen. Nach Kriegs- 

ende 1918 sah sich die junge Republik^vor die Aufgabe gestelli, den Wegfall fast 

der gesamten Kohlenbasis durch Ausniitzung dcs vorhandenen Wasserkrafivor- 

kommens so weit als mdglich zu ersetzen. Der Ausbau der heimischen Wasser- 

krafte erfuhr aber in der ersten Republik durch Kapitalsmangel eine arge Vernach- 

lassigung, die sich nach 1945 schwer rachte. 

Im Westen Osterreichs entstanden 2:war in den Vorarlberger Illwerken, deren 

mittlcrc Stufe in den Jahren 1925 bis 1935 erbaut wurde, grofle Kraftwerkanlagen, 

doch warden sie ausschlieBlich flir Zweeke des Stromexportes nach Deutschland 

errichtet. Die eingeleitete Elektrihzierung der Bundesbahnen aber wurde auf halber 

Strecke abgebrochen. 

Auch in den Jahren von 1938 bis 1944 erfolgte der Ausbau der ttstcrreichischen 

Wasserkrafte nicht nach den Bcdiirfnisscn unserer heimischen Wirtschaft. Die in 
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Kraftvotrkt und 

diesem Zeiubschnitt aufgefiihrten Bauten waren darauf eingestcllt, Spitzenstrom 

aus den Alpen nach Deutschland zu liefem, wahrend im Winter unser Gebiet mit 

kalohschem Strom aus den mittel- und westdeutschen Braunkohlengebieten ver- 
sorgt werden soUte. 
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bindung vorgcschcn. Mil deni Bau dcs Taucmkraflwcrkes Glockner-Kaprun, dessen 

Plane bis in die erste Republik zuruckreichen, dem Kraftwerk Gerlos, den Ennskraft- 

werken und dem Donaukraftwerk Ybbs-Persenbcug wurde zwar wahrend der Okku- 

pationszeit begonnen, doch war die Baufuhrung in diesen Jahren aber einc durchaus 

,,kriegsmafiige“, wofur das Kraftwerk Gerlos ein charakteristisches BeispicI bietet. 

Im Jahre 1945 fand das neuerstandene Ostcrreich eine v6llig unorganische Energie- 

wirtschaft vor, in der kein Ausgleich zwischen Winter- und Sommerstrom, Lauf- 

und Spitzenw^*rk bestand. Ein gesamtdsterreichisches Verbundnetz war nur in 

Ansatzen vorhanden, hatte man doch in den Jahren 1938 bis 1944 den Anschlufi 

des damals vorhandenen 110.000-Volt-Netzes an das Hochspannungsnetz des 

Deuischen Reiches durchgcfiihrt. Das Ziel der osterreichischen Netzentwicklung 

mufi nunmehr die Errichtung einer in west5stlicher Richtung durch das ganze 

L^nd verlaufendcn Hochspannungssammclschicne sein. In den wenigen Jahren 

seit Kriegsende wurden in dieser Hinsicht bereits beachtenswerte Erfolge erzielt. 

Die grofien Vorarlbergcr Wasserkraflwcrkc stehen seit der Errichtung der 110.000- 

Voll-Leitung iiber den Arlberg, die 1947 gebaut wurde, erstmalig mit derp innerOster- 

reichischen Netz in Verbindung. Die Kraftwerke Tirols wurden durch eine 110.000- 

Volt-Holzmastleitung iiber den Gerlospafi vorerst provisorisch mit den Ostlichen 

Bundcslandern verbunden. Im April 1948 ging das erste Teilstiick der kiinftigen 

220.000-Volt-Verbundsammclschiene vom Umspannwerk Ernsthofen nach Potten- 

brunn in Betrieb. Gleichlaufend mit dem Ausbau des Tauernkraftwerkes ist die 

V'erliingerung der Sammelschiene bis nach Kaprun geplant. Die Arbeiten an 

dicser Deitung wurden im Herbst 1948 begonnen. 

Das kiinftige osterrcichische Hochspannungsnetz wird nicht nur cine ausgcglichene 

Verbundwirtschaft im Innern, sondern auch einen groBziigigen Encrgieaustausch 

mit alien Nachbarlandem ermOglichen. 

Trotzdem unsere Volkswirtschaft nach Kriegsende lahmgclegt war und auch 

heute noch unorganisch ist, konnte bis zum Jahre 1948 die Arbeit auf 60 Energie- 

baustellen aufgenommen werden. Osterreich, das an Wasserkraften reichste Land 

Mittcleuropas, hat erst ein Sechstel dieses von der Natur dargebotenen Rcichtums 

nutzbar gemacht. 

Im Rahmen des Energiekomitees der Vereinten Nationen bahnte sich bereits eine 

enge Zusammenarbeit der curopaischen Staaten mit dem Ziel an, cine gesamt- 

europusche Energiewirtschaft zu schaffen. Auf Grund seines gewaltigen Wasser- 

kraftvorkommens wird Ostcrreich in der Lage sein, nach dem Ausbau dcr bestchen- 

den und der Errichtung neuer Grofi-Kraftanlagen das Energiemanko Europas zu 

decken. Schon seit Jahren werden Plane iiber einen Energieaustausch von Ober- 

italien bis zum Niederrhein erwogen. 

Die ausgebauten und ausbauwurdigen Wasserkraftvorkommen Tirols und Vor- 

arlbergs, die zusammen auf rund 11 Milliarden Kilowattstunden jahresarbeits- 
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vermbgen geschatzt werden, sind vorwiegend exportorientiert. Die Wasserkrafte 

(>sclich der Gerlosplatte hinge gen werden zur Deckung des Inlandbedarfes heran- 

gezogen werden miissen. Der grOBte Eigen-Energiebedarf fallt in den 6stlichen 

Bundeslandern an, da die Industrie hauptsachlich im Raume Wien und Linz kon- 

zcntriert ist. Unter den fur die Inlai;^sversorgung bestimmten, im Ausbau bc- 

griffenen Kraftwerken sind vor allem das Tauernkraftwerk Kapnm, die Ennskraft- 

werke und das Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug zu erwahnen. Nach der Errichtung 

der 120 m hohen Limbergsperre, deren Bau im Jahre 1948 begonnen wurde, wird 

Kaprun 180 Millionen Kilowattstunden wertvoller Winterspitzenenergie liefem. An 

der Enns ist eine Kette von Flufikraftwerken im Entstehen, die das Gefalle des 

Flusses restlos zur Energieerzeugung ausniitzen werden. Das Donaukraftwerk bei 

Ybbs-Persenbeug wird nach seiner Vollendung jahrlich eine Milliarde Kilowatt¬ 

stunden liefem und damit das grOBte Flufikraftwerk Mitteleuropas sein. 

Die in Tirol und Vorarlberg ausbauwiirdigen Wasserkrafte wiirden nach ihrcr 

ErschlieBung ein JahresarbeitsvermOgen von insgesamt etwa 9 Milliarden Kilowatt¬ 

stunden ergeben. Im Gcbietc der Bregenzer Ache sind mehrerc Stauraume nutzbar 
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zu machen und in sechs Kraftwerken k6nnte jahrlich 1 Milliarde Kilowattstunden 

erzeugt werden. An der Ill stehen drci Kraftwerkstufen in Bctrieb, die vierte geht 

ihrer Vollendung entgegen. Der Ausbau dcr Illwerkc, der weitere Speicher- und 

Laufwerke vorsiehtj wird fast 2 Milliarden Kilowattstunden Jahresarbeit erschliefien. 

Die Ausniitzung des Innflusses und der Wasserkrafte des Otzgebietes wird jahrlich 

4 4 Milliarden Kilowattstunden bringen. Femer wurden noch im Iselgebiet in 

Osttirol und auch in der Reifieck-Kreuzeckgruppe zu beiden Sciten des Mblltales 

bedeutsame Energiegewinnungsprojekte entwickelt. 

Trotz seiner Kohlenarmut ist also Dsterreich in der beneidenswerten L^ge> seine 

Hlektrifizierungsvorhaben mittels der weifien Kohle in grofiziigigstem Mafistabe 

durchzufiihren. Die Wasserkrafte Osterreichs sind in hohem MaSe speicherfahig, 

wodurch eine giinstige Anpassung an die wechselnden Belastungsverhaltnisse mbglich 

ist. Das Ziel des bsterreichischen Wasserkraftausbaues ist ein doppeltes; einerseits 

den in steter Zunahme behndlichen Energiebcdarf aus heimischen Kraftquellen 

unabhangig vom Auslande zu decken, die bisherige kalorische Erzeugung nach 

Mbglichkeit durch Wasserkrafterzeugung zu ersetzen und so den Kohlenverbrauch 

auf das unumganglich notwendige Mafi einzuschranken; anderseits wird Osterreich 

nach dcr Erschliefiung seines Wasserkraftreichtums ein betrachthchcr Export- 

iiberschufi an elektrischer Energie zur Verfugung stehen, der dicsem Lande in ciner 

gesamteuropaischen Energicwirtschaft cine zentrale und ausgleichende RoUe zu- 

weisen wird. 

Osterreich tritt an diese Aufgabe in der Erkenntnis heran, dafi die Verkniipfung 

der diversen eigenstaatlichen Wirtschaftsinteressen zu einer kontinentalen Grofi- 

raumplanung die beste Oarantie fiir cine lange Friedensperiode und fiir den all- 

gemeinen Wohlstand darstellt. 
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In der Geschichte der dsterreichischcn Wirtschaft ist die Woche vom 11. bis 

zum 17. September 1921 mit dickem Rotstift eingetragen. Die erste Wiener Messc 

in ihrer neuen Form als Mustermesse wurde damals abgehalten. 

Die Proponenten batten damit einen risikobeladenen Versuch gestartet und die 

pessimistischen Stimmen und Kritiken iibertOnten zunachst, wie es bei Ncucin- 

fiihrungen sehr haubg der Fall ist, die zuversichtlichen AuBerungen der Veranstalter. 

Was sollte in Osterreich, drei Jahre nach dem Zusammenbruch, das Wagnis der 

Schaustellung von Musterwaren ? Was sollte diese Vcrsicherung eincr Ankurbelung 

von Produktion und Handel gegenuber der Lawine der Inflation? 

Gegen alle Niedergeschlagenheit, Resignation und Verzweiflung und gegen den 

Streit der Wenn und Aber machte die Wiener Messe — sozusagen als ungewetteter 

Aufienseiter — das Rennen. Schon der Start, der Erbffnungstag, liefi den kommen- 

den Erfolg erkennen. An den Eintrittskassen standen die Menschen Schlange, 

iiber die Grenzen hatte der jahrhundertealte Ruf von Wien als Stadt der Waren- 

markte Kaufleute aus alien Landem herbeigelockt. Von Tag zu Tag nahm die 

Zahl der Besucher und Interessenten zu, einc Welle von Lust und Optimismus 

wurde aus dieser Schaustellung heimischer Leistungen geboren: Das eben noch 
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zusammengebrochene Osterreich hick der verblufft zusehenden Welt einc neue 

Visitenkarte entgegen. 

Seit jenem Herbst 1921 hat die Wiener Messe — regelmalSig und ununterbrochen 

anfangs Marz und anfangs September abgehaltcn — die schweren Zeiten nach dem 

erstcn Kricg iiberdauert. Sie hat beigetragen, den Obcrgang von der Kriegswirt- 

schaft zur Friedensproduktion zu hnden, hat den ersten Warenhunger nach den 

entbehrungsvollen Jahren stillen geholfen und hat nicht zuletzt dem Handel wieder 

seine geordneten legalen Bahnen gewiesen. Die Wiener Messe hat den die Industrie 

und den Tauschverkehr beengenden Griff der Devisenbewirtschaftung nach und 

nach gelockcrt und gel6st, hat aus dem Labyrinth der driickenden Kompensations- 

und Clearingvertrage gliicklich herausgefunden und lie6 sich selbst durch die 

bedrohlichsten Zollmauern an den Nachbargrenzen nicht den Weg zur Entfaltung 

freien, wirtschattlichen Wettbewerbs verriegeln und versperren. Den handels- 

politischen Schwierigkeiten seme sie die werbende Kraft der bsterreichischen 

Erzeugnisse entgegen und in den Zeiten, als bald jedes Stadtehen in Europa eine 

Messe veranstalten zu miissen glaubte, hat sie den Ruf der Donaustadt als des 

naturlichen Schnittpunktes von Transit und Giiteraustausch erst recht bchauptet. 

Die Wiener Messe kniipfte an eine naturlich gewachsene, in Zentraleuropa vind 

dem Balkan durch Jahrhunderte eingespielte Tradition an. Als Rudolf von Habsburg 

im Jahre 1278 den Wienem ein Marktrecht verlieh, war dies bloB die Bestatigung 

eines langst geiibten Gewohnhcitsbrauchcs. Waren doch die Miirkte zu Wien von 
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den Babenbcrger- und Kreuzfahrcr- 

zeitcn her die sichtbare Bekundung 

von Biirgerfleifi und Handwerks- 

geschick ebenso wie von der Recht- 

lichkeit der Handwerksleute und 

ihren weitreichenden Geschaftsver- 

bindungen. 

Dieses Marktrecht wurde den 

Wienem bei gleichzeitiger Erwcite- 

rung und Durchbildung immer 

wieder von den Herrschern neu 

bestatigt. Wer einen der beiden 

Hauptmarkte, den zu Maria Licht- 

mefi Oder jenen am Jakobitag beniitzte und sich an die vorgeschricbenen Strafien 

zum Transport der Waren hielt, der genofi, von wo immer er kam, fiir sich, 

seine Giiter und Wagen landeshcrrlichen Frieden und Schutz, eine in den. un- 

ruhigcn Zeiten des endenden 13. und des 14. Jahrhunderts wahrlich begehrte 

Beigabe. 

Jedermann aus alien Landern durfte im Mittelalter Waren beliebiger Art auf 

die beiden grol3en Wiener Markte bringen — ausgenommen Bier und Wein, die 

an Ort und Stelle in bester Qualitat und in reichlichem Mafie stets feilgeboten 

wurden. Jedes Handwerk und jede Zunft konnte frei darbieten und verkaufen. 

Nach den Zeiten der Tiirkenkriege bliihte das Wiener Marktleben im 18. Jahr- 

hundert neuerdings auf. Dann aber begann die Erfindung von Webstuhl und 

Dampfmaschine die Erzeugungs- und Handelsformen zu wandeln. Im 19. Jahr- 

hundert machte der Eisenbahnverkehr die Warenmessen liberflussig, die Um- 

wandlung der M^kte zu Mustermessen begann. 

Das Wirtschaftsgebiet der dsterreichisch-ungarischen Monarchie war )edoch so 

voUkommen in sich ausbalanciert, daB es zunachst einer besonderen Darbietung 

von Musterwaren innerhalb seiner Grenzen gar nicht bedurfte. Der Austausch 

der Giiter zwischen den Agrar- und den Industriebezirken lief reibungslos ab. 

Die Gesamtproduktion des Reiches wurde zwar gelegentlich in grofien Ausstellungen 

demonstriert — der Weltausstellung des Jahres 1873 verdankt Wien den Bau dcr 

Rotunde — im Grunde aber war eine besondere Anpreisung oder Werbung nicht 

crforderlich, Nachfrage und Angebot hielten einander ein vemiinftiges Gleich- 

gewicht und Kaufer und Produzentcn standen von Vaters- und GroBvaterszeiten 

her in alter Geschaftsbeziehung. 

Osterreich nach 1918 findet mehr als ein Drittel seiner Bevdlkerung in Industrie 

und Gcwcrbc, nahezu ein weiteres Drittel in dcr Land- und Forstwirtschaft. In 

beiden F^en iiberwiegen weitaus die kleinen und die mittleren Betriebe. In 
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dieser Schichtung liegl 

die Krisenfestigkeit der 

dsterreichischen Wirt- 

schaft begriindet. Sie 

hatte niemals eine 

Kriegsindustrie hochgc- 

ziichtct und nic war 

das Land durch Kriege, 

sondem immer nur im 

Friedcn wohlhabend gc- 

worden. Gcgen PreuBen 

verier Ostcrreich 1866 

den Waffengang, wcil es 

zwar das bessere Schul-, 

aber das schlechtere 

Gewehrsystem besessen 

hat. 

Es sind die arbeits- 

intensiven Betriebe, in 

denen sich die indi- 

viduelle Begabung des 

bsierreichischen Volkes 

auswirken kann und es ist nicht die kapitalsintensive Massenerzeugung. So 

begegnet man auf der Wiener Messe eincr divergierenden Fiillc mannigfacher 

Waren und Artikel. Vom einfachen Werkzeug bis zur hochentwickelten Prazisions- 

und Werkzeugmaschine, vom einfachsten Baustoff bis zur modemsten Kraft- 

maschine erscheint allcs, was iiberhaupt an industriellen, gewerblichen und land- 

wirtschaftlichen Erzeugnissen in Osterreich hergestellt wird, in den Kojen und 

Abteilungen^ den Hallen und Pavilions ^zur Schau gestellt. Gewerbe, Industrie 

und Landwinschaft haben sich hier zum voUstandigen Bild der Osierreichischen 

Wirtschaft zusammengefunden. 

Einen weiten Raum nimmt die Landwirtschaft in Anspruch, die hier nicht blofi 

ihren Bedarf an Werkzeugen und Maschinen sucht und findet, sondern in der 

Messe die Einrichtung zu Propaganda und Absatz ihrer eigenen Erzeugnisse in den 

diversen Formen besitzt. Mit Stolz werden die letzten Ergebnisse auf den ver- 

schiedensten Gebieten gezeigt: Ziichtung, Veredlung, Meliorationen, Boden- 

produkte, qualitative und quantitative Spitzenleistungen jeder Art aus Acker, 

Stall, Weinberg und Wald. 

Liegt die Bedeutung der Wiener Messe fur die Bsterreichischen Erzeuger aller 

Wirtschaftszweige darin, daB sie in ihr den erfolgreichsten Absatzmarkt und die 
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i wirkungsvoliste Propaganda- 

cinrichtung besitzen, so linden 

auslandischen Erzcugcr 

auf der Wiener Messe nicht 

^ blofi die bstcrreichischen Pro- 

duzenten und Abnehmer, derenthalbcn ja so viele 

auslandische Firmen sich beteiligen, sie trelfen neben 

dem dsterrcichischcn vor allem den ost- und siid- 

osteuropaischen Grofi- und Kleinhandel. Hicr in 

Wien begegnen einander Produktion, Handel und 

unmittelbare Verbraucher aus ganz Europa, aus dem 

naheren Ostcn, sowie dem Balkan und die Mbglich- 

keit zu Transitgeschaften ist reichlich vorhanden. 

Der agrarische Osten Europas und der industrielle 

Wcsten tauschen hier ihre Erzeugnisse gegenseitig aus. 

Die Wiener Messe ist international, sie steht alien 

Erzeugnissen und alien Firmen aus alien Staaten 

offen, Regelmafiig sind auf der Wiener Messe Waren- 

muster aus mindestens 19 Staaten zu bnden: Belgien, 

Bulgarien, Danemark, Deutschland, Frankreich, 

Griechenland, GroBbritannien, Italien, Jugoslawien, 

Niederlande, Polen, Rumanien, Schweden, Schweiz, 

Spanien, Tschcchoslowakei, Tiirkei, UdSSR, Ungam, 

USA. Dazu kommen vielfach Waren aus den iiber- 

seeisclBA. Kolonien. Auf den beiden Territorien des 

Messepalastes und des Rotunden- 

geliindes ist die Branchcngliederung 

gctroffen, dafi die Wiener Luxus- 

und Galanteriewaren, die Tex- 

J tilien, Modewaren, Pelze, Strick- 

■ und Wirkwaren. Gold- und Silbcr- EUOENiE PIPPAL-K 



warcn, Musikinstrumentc, Glas- \\ 

und Porzellanwaren, Ledererzeug- \\ 
nisse usw. im Messepalast in der \ ftlli 
Stadt .und dafi alle technischen und liUm 
Oebrauchsartikelj alle landwirt- 

schaftlichen Gruppen, Maschinen und Gerate, sowie 

Baumaterialien in dem Ausstellungskomplcx Rotundcn- 

gelande angeordnet wcrden. 

Mit den Warenmessen sind regelmaiBig Sonder- 

ausstellungen verbunden, die keinen unmittelbaren 

geschafclichcn Zweck, sondern gesamtwirtschaftliche 

Oder kulturelle Aufgaben verfolgen. Diese Sonder- 

ausstellungen werden besonders von den an der Messc 

interessiertcn landwirtschaftlichen Organisationen, 

sowie von dcnen des Gewerbcs gepflegt. Sie geben 

in groBem Mafie Aufschlufi iibcr die inneren win- 

schaftlichen Bediirfnisse, iiber den hohen Ent- 

wicklungsstand, die Arbeitsmethoden und die ge- 

schaftliche Eeistungsfahigkeit der 5sterreichischen 

Wirtschaft. Sie bilden in der Regel di<r Erganzung 

zu dem niichternen Warenangebot der Messcaus- 

stellungen und kniipfen die Verbindung zum prak- 

tischen Wirtschaftsleben. 

Zusanunen mit der landwirtschaftlichen Muster- 

messe, dem Kiosk der Osterreichischen^Tabakregie^ 

dem Haus der Osterrcichischcn 

SalineO) bilden die Sonderaus- 

stellungen einen besonderen Kri- 

stallisationspunkt iiir das breite 

Publikum. Wer in Wien crinnert 

sich nicht an die erste Automobil- 



und Motorradausstellung ? Sp&ter, ais Wien im Wicderaufbau begriffen war und 

der Schilling in der Schweiz seinen sicheren Goldkurs besafi, war es die Bau- 

messe, die der Siedlungspolitik neue Wege wies. 1927 hiefi die Devise „Wien 

und die Wiener**, cin Jahr sparer folgte „Frau und Kind**. Im gleichen Jahre 

wurde die GedachtnisaussteUung „Franz Schubert** crOfFnct und 1930 ein reich- 

haltiger Oberblick uber die „Christliche Kunst**. 

Die Wiener Messe ist der sichtbare aufiere Erfolg des Gedankens der Gewerbe- 

fbrderung in Osterreich. Sie ist zugleich der sich standig erneuernde Beweis der 

iiberragenden handwerklichen, geschmacklichen, und kunstgewerbllchen Fahig- 

keiten des Osterreichischen Volkes. Die Sonderausstellungen aber leiten vom 

Einzelnen liber zur allgemeinen Atmosph^e des tagUchen Lebens, welches so 

angenehm als mOglich zu gestalten der Lieblingswunsch jedes Wieners ist. Deshalb 

besitzt auch die Wiener Messe noch einen speziellen, von Frauen und Mannern mit 

grOfitem Interesse besuchtcn Anziehungspunkt, die standige Sonderschau: Wiener 

Mode. 







Was waren alle Fiiichtc vom Baume des Lcbens — so denkt man in 

Wien —, wenn es nicht die reizenden Augenblicke gabe> sie fiir die Frauen 

zu pfliicken, sie mit ihnen zu teilen oder, wie es bei den Sch5pfungen der 

Mode der Fj^U ist, sie ihnen um Hals und Schultern zu legen. 

Wiener Mode, Wiener Frauen! Zwei Worte aus dem Facher der Freude, 

den Wien den Menschen zur Erholung von der Miihsal dieser Erde reicht. 
Da und dort werden die Wiener zwar ob ihrer unverwiistlichen Lebens- 

freude getadelt. Menschen, die selbst nicht lachen kftnnen, schelten rasch 

den Frtthlichen. So findet man an Wien leichtsinnig, was in Wahrheit 

iiberwundener Ernst des Lebens, man ncnnt vcrschwenderisch, was blofie 

Freude am Dasein ist, und Koketterie, was sich als spielerische Tandelei 

aus unbefangener Harmlosigkeit erweist. 

Wiener Mode! Sic fliefit aus der Nattirlichkeit dieser Stadt und ihrer 

Menschen. Natiirlichsein wie ein Kind und, den Tauben im Marchen von 

der verwunschenen Prinzessin gleich, die guten von den schlechten Stunden 

trennen. Diese von sich schieben, jene anderen festhalten, genieflen. Zuriick 

zur Freude streben, zur Urfreude. In allem die Freude suchen — ist die 

Schnsucht nach ihr nicht ein Beweis mehr fiir das verlorene Paradies? — 

die grofie Freude an allem, das da lebt und liebt, an der Farbe wie an den 

Tdnen, an der Gcbarde, am Schritt des arbeitsfrohen Mannes wie an den 
lustigen Spriingen der Buben; die Freude an den Melodien, den nieder- 

geschricbenen wie den ungesagt empfundenen; die aufrauschende pul- 

sierende Freude an den Schattierungen des Lebenskreises, vom leuchtenden 

Rot dcs Kardinals bis zum mahnenden Violett der dsterlichen Zeit. Die 

kOrpemahe erdhaftc Freude am geformten Gegenstand, am gclungenen 

Werk, am schmiegsamen, weichfallendcn Tuch. Die helle Augenfreude am 

Anblick eines Rondeaus farbiger Tuipcn, deren buntflammende Kdpfe sich 

auf geradem, fruhlingsgriinem Stengel der Sonne nachdrehen, um dcs 

Nachts, ungesehen, die Kreisbahn zuriick zu voUenden. 

Wiener Mode aus Lebensfreude! Das lichte Sehnen, der mutige Herz- 

schlag, sic sind es, die den Menschen antreibep, die grofie Freude im 

Lcben zu finden. Und es sagt die Welt, nirgends waren die Menschen 
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naher an dieses verschiittetc Geheininis hcran- 
gekommen, als hier in Wien. Da ist es wie 
ein Zunif, der aus alien Gassen schallt, da ist 
es, als w^cn hinter den Baumen und am 
Rande der weiten Platze Menschen verborgen 
aufgestellt, die jedem und jedermann mit 
hundert Zungcn zujubeltcn: Freue dich doch 
des Lebcns, sei Mensch vor allcm. 

Solange sich in Wien die Frauen iiber 
das beriihmtc harte Granitsteinpflaster wie 
iiber die spiegelndcn Parkcttc in festlichen 

Salen gleich kaphzibs bewcgen, solange wird 
das Lied auf die Freudc in dicscr Stadt er- 
klingen. Ihr chrwurdigcs, ewig jungcs, sich 
stcts crneuerndes Zeremoniell ist die Mode. 

Buchstablich aus dem Boden der Stadt 
wachst, was man Wiener Mode nennt. Sie 
ist wie Immergriin auf malerischem Gemauer. 

Sie wohni in niederen Vorstadthausern nicht 
minder als im feierlichcn Bezirk des Helden- 
platzes. Doxt schliipft sie des Morgens, halb 
im Negligd, auf die StraBe und ist, trotz Eile 



und Alltag, nicht zu vcrkcnncn. Da, im 
wcitcn Raum zwischen Hofburg, Rathaus 
und dcr cwig residierenden Kaiserin, licgt 
sie gleich schimmerndcn Sonnenflcckcn iibcr 

dem brueghelschen Gewimmel im Volks- 
gartcn und auf dem Menschenstrom dcr 
Gchwegstreifen. Locker und lieblich bliihen 

die vollen Fliederbuschen, und die Kastanien 
in der Alice vor dem Lcopoldinischen Trakt 
sind anzusehen, als stiinden sie dem Schau- 

spicl der vcrstcincrtcn Levade auf hohem 
Denkmalsockel crwartungsvoll Spalier, Das 
Lebcn dominiert auch hicr, das Leben, die 

Frauen, die Mode. 

Das Kapitel Frau ist in Wien iiberhaupt 
in cincr eigenen Sprache gcschricbcn. Blattern 
wir es mittendrinnen auf: Natiirlich kocht 

die Frau, abcr viele Manner verstehen sich 
wunderbar auf die Kiichc. Naturlich regicren 
die Manner, abcr dcr beruhmtcstc Hcrrschcr 
Osterreichs war — cine Frau. Naturlich isf" 





den T6ohtcrn von Wien die Eigenschaften 
des Charmes und der Uebenswiirdigkeit 
vorbehalten. Solches zu wissen und dutch 

Jahrhunderte zu hbren> geht nlcht nur ins 
Blut, cs begriindet wahre Privilcgien. Eines 
von dicsen ist die natiirliche Freiheit des 
Betragens. Manchem Fremden erscheint 
dadurch die Wienerin vetfuhrerischer, als 
sie ist Oder als sie cs will; mehr vet- 
sprechend, als sie je die Absicht hat zu 
gestatten Oder zu halten. 

Aus einem anderen Privileg stammt die 
schUtzende Riicksichtnahme, mit der man 

jungen Mfidchen, Backiischen, allenthalben 
begegnet. Ein Drittes ist die besondere 
Verehning, die man den alten Damen ent> 
gcgenbringt. Der Kreis der letzteren ist 
weit gespannt, er reicht von den viel be- 
jubelten Mutterdarstellerinnen dcs Burg- 
theaterensembles iiber .jdle Schichten des 

Volkes bis ins landliche Dorf und alle 



dicse geliebten Gcsichter crschcincn vom Abcndschimmcr des Lcbcns 
in Giitc vcrklart. Wche dem Mann, der gegen cine dieser Frauen 
eincn VerstoO bcgcht. 

So sind in Wien zwci Worte ihrcs scharfsten Stachels bcraubt; 
,,Als Frau altcm“ und „Grofimutter wcrden“. Kbnnten die Miittcr — 
theoretisch gesprochen — durch ihre Erscheinung noch die scharfsten 
Konkurrentinnen ihrer eigenen Tbchter scin, so schliefit sich von den 
GroBmuttem zur Enkelin das Band fraulichcr Freundschaft und aus 
dcr abgekl^en Lebcnserfahrung erwachst dcr beste Rat fiir die 
Jungc. 

Ausgczeichnet in Wien ist eben nicht nur die auffallende, die cin- 
malige blendende Erscheinung, privilegien viclmehr ist die Frau an 
sich, gleich welchen Alters und Standes. Die Friichtc davon gcniefit 
nicht ztiietzt der Mann. Die Mode aber ist nicht primar das Mittel, 
um aufzufallen, sie wird nicht so schr zu Raffincmcnt und Mcthodc, 
sic ist nicht blofi Diencrin der Frau im eifersiichtigen Kampfe 
des Gcfallens, sie ist nicht Buhierin und Kupplcrin, sic tritt viclmehr 
im Nebeneinander von Mann und Frau als dritte, freudebringende, 
das Lebensgefiihl erhbhende Partnerin auf. 

So ist die Mode in Wien nicht exklusiv auf die obercn Zehn- 

tausend beschrankt. Sie ist wie eine Melodic, die von alien gesungcn 
werden kann. Sic ist wie ein freics Improvisiercn mit alien Registem 
des angeborenen Geschmacks und der bodenst^digcn Kokettcrie. 
Die Mode in Wien iibersetzt und demokratisiert den jeweiligen 

dernier cri ztirn vcrstandlichen Refrain fiir jcdc Frau. Danim laflt 
sich die Wiener Mode nicht gefangcnhalten in den crsten Salons dcr 
haute couture. Sie tritt durch die Drehtiirc auf Gassc und StraBe, 

sie bewegt sich beherzt in den Alltag hinaus, sie macht nicht halt 







vor Beruf und Stands sie greift vielmehr auf alle Tdchter 
Evas iiber und ist am Vormittag wie am Abend gleicher- 
weise allgegenwartig. Persbniicher Geschmack und in- 

dividuelles Geschick haben hier einen grofien Anteil 
an der Gesamterscheinung. Deshalb wohl kann in Wien 
jedermann den Zug der Mode -r^'ichen, und die 
Madchen und Frauen sehen so aus, als gehbrten sie 

alle zum Kreis der oberen Zehntausend. 
Die Abwandlung nach Tragerin und Situation ver- 

andert das Bild weiblicher Erscheinung in Wien so 

weit, da6 die herrschende Modeparole oft gar nicht auf 
den ersten Blick zu erkennen ist. Man hat vielmehr 
blofi den Eindruck gut angezogener, blendend aus- 
sehender Frauen. Darin aber liegt das Geheimnis: 

Niemals ist die Wienerin Modedame gewesen, immer 
nur Dame der Mode. Nie werden Kleid, Hut, 
Ensemble den Eindruck des PersOnlichen iibertOnen. 

I-etzte Instanz ist die Gesamterscheinung vor dem 
Spiegel, nicht die Moderubriken in den Zeitungen, 
nicht das illustrierte Journal, ja nicht einmal das, was 
andere Frauen tragen. 

Merkt die Wienerin, dafi ihr etwas von der Mode 
Diktiertes nicht pafit, so erwacht erst richtig ihr 

Ehrgeiz. Will ihr der groBC Hut absolut nicht zu 
Gesicht stehen, so wird so lange mit Mut und Geschick 

dagegen opponiert, bis das klcine Hiitchen, das am 
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Ende ausgesucht wird, von jedermann gegen die heirschende Regel als apart 

und reizend gepriesen wird. Und waren die Modcfarben Griin und Violett, 

so wird die Wienerin, zu deren Haarfarbe odcr Teint jene gar nicht passen, 

niemals kapituiieren oder seufzend nachgeben, sic wird vielmehr so lange 

suchen, bis sich zwischcn Tiirkis und Tcrrakona die gerade fiir ihrcn Fall 

richtige Schattierung ergibt. 

Ganz wic von selbst finder sich zum Fufi mit der schlanken Fessel die 

betonende Form dcs italienischen Keilschuhes hinzu, wahrend das starkere 

Bcin ganz gewifi auf der schmalcn Trittfliche des grazibsen Pariscr Stbckels 

durch die Strafien balancieren wird. Die Mode mag indes den flachen Absatz 

fordern, sie wird boykottiert, wo sie im Einzelfall nicht befriedigt. Mit 

Freude wird die hochhiiftige Dame in den Werkstatten der hohen Schneider- 

kunst sich beraten lessen, das lange Modell mit der engen Taille zu 

wahlen; dagegen wird die kleingewachsene Wienerin niemals dem Ehrgeiz 

verfallen, es um des Modischen willen der ersten gleichzutun. Sie wird zwrar 

mit der Schofil&nge an die auEerste ihr ertraglich scheinende Grenze gehen, 

abcr gleichzeitig geschickt die Blicke — viellcicht durch einen Giirtel, eine 
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1 /' \\ \ Jener zugleich angeborenen 
1//j \ , \\ erworbencn Fahigkeii, 

/ / \ \ V yV die man in den eleganten 

/ > I \v Vv Modcsalons, in den Kunst- 
; 1 ^ werkstatten ebenso findet 

^ wie bei der einfachen Putz- 
macherin oder bcim Zuschneider einer Kleider- 
macHergenossenschaft. Welch ein ersiaunliches 
Zusammenspiel von Auge und Handgriff, von 

Mafinehmen und Ausfiihren, von Abwagen 
und Improvisieren; welche muhsamc Kunst 
zugleich, denkt man an die WeiCnaherin, die 
Stickerin. 

Es gibt keinen Stoff und kein Material, 
deren die Mode entraten kann. In besonderer 

\ Weise aber scheint den Wiener das Leder zu 

intcressieren. Ob zu Schmuck und Luxus 
Oder zu praktischem Gebrauch fiir die Reise, 
die Zahl der Artikel, zu denen es verarbeitet 
wird, ist Legion. Mit den Lederwaren hat die 

Mode — endlich und spat — nicht nur an 
die Dame, sondern auch an den Herm gedacht. 

, Die Mode des Mannes ist ja leider sehr kon- 



scrvativ — oder soUen sich die Miinner 

vicUeicht damit tr6sten, dafi sie noch 

weniger als die Frauen einer Unterstiitzung 

von au6en her bedurfen ?- 

Das Sprichwort, die Feste zu feiem, 

wie sie fallen, wird in Wien gerne befolgt. 

Wenn auch keine Jahreszeit darin eine 

Ausnahme macht, so gibt es doch die 

grofie Wintersaison, in welcher der alte 

Glanz der Stadt in seinen 

Frauen neu erstrahlt. Diese 

Feste in Hof burg, Rathaus 

und Schbnbrunn, im Kon~ 

zerthaus und im Musik- 

verein — und hoffentlich 

bald wieder im unver* 

gleichlichen Opernraum —, 

vJkw-v zu ihnen alien str^mt die 

Wiener Gesellschaft zu- 

sammen, als ware bci Prinz 

Orlofsky am Ball geladen 

und Wien ein einziges 

Szenarium der Johann 

Straufi*schen ,,Fleder- 

Die Mode aber wird zur 

gefeierten Ovation fiir 

Charme und Geschmack 

der Frauen von Wien. 
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DIE OSTERREICHISCHE TABAKREGIE. 

Im Jahre 1784 wurde in Dsterreich durch das Stiftimgspatent Kaiser Josefs II. 

das staatliche Tabakmonopol gegriindet. Es erstreckte sich auf die gesamten Uinder 

der Monarchic, also auBer auf den heutigen Bundesstaat noch auf BOhmen, M&hren, 

Schlesien, Galizien und Bukowina, Krain, Istrien, Dalmatien und Siidtirol. In der 

Zeit seiner grbfiten Ausdehnung, ungef&hr um die Mitte des 19. Jahrhunderts, 

umfaBte es femer auch Ungarn, Vcneticn und die Lombardci sowie das Fiirstentum 

Liechtenstein. 

Die Lebenskraft des altbsterreichischen Tabakmonopols hat sich nach 1918 einer- 

seits in den neugegriindeten Monopolen der Nachfolgestaaten wie vor allem in der 

bsterreichischen Tabakregic selbst erwicscn und bcwahrt, die, obwohl nunmehr auf 

ein Gebiet von bloB sieben Millionen Einwohnem beschrankt, die gewaltigen 

Erschiitterungen der letzten Jahrzehnte iiberwand und sich zu einem sehr modemen, 

uberaus leistungsfahigen staatlichen Industriebetrieb entwickeltc. 

Nach dem crstcn Weltkricgc warcn dcr bsterreichischen Tabakregic von 

30 Fabriken nur mehr 9 verblieben, die gesamte aunfasscnde Organisation hatte zu 

bestehen aufgehOrt, das organisch aufgebaute 

Absatzgebiet war zerschlagen oder ver- 

schlosscn. 

Der zweite Weltkrieg hat die Zahl dcr 

Fabriken auf sieben reduziert, viel schwer- 

wiegender aber waren noch die weitgehendcn 

ZerstOrungen, von denen die Gcbaudc, Vcr- 

schleiBstellen, Maschinen, Transportmittel 

und Vorrftte der Tabakregic betroffen wurden. 

Unter anderem gingen 162 Millionen Stuck 

Zigaretten, 37 Millionen Stiick Zigarrcn und 

rund 1,800.000 kg Rohtabak verloren. Das 

innere GefUge des Gesamtbetriebes war viel- 
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Tabakat^farbettung Anno 1763 

fach gelockert und durch au0ere Hemmungen gesidrt, die lebenswichtigen Aus- 

landsverbindungen abgcschnitten. Export und Import vOllig iahmgelegt. In dicser 

schwierigen Ausgangssituation hatte der Wicdcraufbau einzusetzen. 

Welchc Mbglichkeitcn sich fur die Zukunft erOffnen, m6ge nachstehende Gcgcn- 

iiberstellung dcs Zigarettenabsatzes von einst und jetzt zeigen: 

Im Jahre 1913 wurden in der gesamten Monarchic (Bevblkerungsziffer etwa 

56 Millionen) 6349 Millionen Zigaretten abgesetzt, das ist pro Kopf dcr BcvOlkerung 

an jedem dritten Tag eine Zigarette. Im Jahre 1933, in der ersten Republik (Be- 

vOlkerung 7 Millionen), wurden 5409 Millionen Zigaretten verkauft, das ist die 

siebcnfachc Menge pro Kopf gegen 1913. Im Jahre 1947 betrug die cntsprechcnde 

Ziffer bci stark gedrosseltem, noch bewirtschaftetem Konsum schon wiedcr 

3233 Millionen, Das verkleincrte Osterreich konsumiert also cin Zigaretten- 

quantum, das sich mit dem des alten Grofistaates messen kann und 2:wcifcllos 

noch weiter steigen wird, da die Frau als Raucherin immer mehr ins Gcwicht fallt. 

Die Kapazitat dcr Einrichtungen der Ostcrrcichischen Tabakregie ist jedcr zu 

erwartenden Konsumsteigerung gewachsen. Die clastische Struktur dies Untcr- 

nehmens als modeme Aktiengcsellschaft crmbglicht eine rasche und crfolgreiche 

Anpassung an die wechselnden Zcitvcrhaltnisse. Die Erlangung der vollen Leistungs- 

f^higkeit ist heute nur noch eine Fragc dcr Rohstoffbeschaffung, die geordnetc 

Beziehungen zu den Auslandsmarkten und cine praktisch tragbare Deviscnlage 

voraussetzt. 
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Ltm, I ahakjabrtk 

Die traditionell hohe Qualitat der Osterreichischen Tabakcrzcugnissc beruht aut 

der Verwendung hochwertiger Auslandsrohstoffe, vor allem bestimmter Orient- 

tabake. Diese kdnnen wohl niemals durch inlandische Tabake ersetzt werden, da 

Klima und Boden bei uns die Entwicklung ahniicher Qualitatstabake nicht gcstatten. 

Trotzdem wird auch der cinheimischeTabakbau imRahmen des Mbglichcn gefordert. 

Die iiberragende Bedeutung der Orienttabake im Haushalt der Tabakregic driickt 

sich darin aus, daft im Zugc der durchgrcifcndcn Modernisierimg dor Tahakrcgic 

das wichtige Ressort des Tabakeinkaufes einer T^chiei - 

gesellschafc, der „Austria Einkaufsorganisation der oster- 

reichischen Tabakregie im Orient, G, m. b. H., Wiea‘', 

iibertragcn wurde. Ihre vornchmlichste Aufgabe be- 

steht derzeii darin, die gestOrten Beziehungen zu den 

wichtigstcn Tabakproduzenten, zu Buigarien, Griechen- 

land und der Tiirkei, wiedcr anzukniipfen. Rohtabak- 

lieferanten der bsterreichischen Tabakregie waren auch 

Ungarn, Nord- und Sudamerika und die hoUandischen 

Kolonicn, doch bestchen hier noch manchcrlci 

Schwicrigkeiten, die sich namenrlich aus der Devisen- 

situation crgeben. 

Die Tabakregie bildct in der Wirtschafi Ostcrreich> 

einen sehr bedeutenden Faktor. Sic fungiert zunachst 
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als Grofi-Auftraggeber fUr die einheimische Industrie, 

wobei im gleichen Sinne der von ihr kontroUierte eng- 

maschige Verschleifiapparat wirkt, der 8 Verschleifi- 

magazine, 258 Tabakverlcgcr und 13.253 Tabak- 

trafiken umfafit und so einer grofien Zahl von 

Staatsbiirgem eine gesicherte Existenz bietet. Da die 

Tabakregie als K&ufer in den Tabakproduktions- 

landern seit jeher sehr geschiltzt wird, erdffnen sich 

durch ihre Auslandsgeschafte auch fur andere heimische 

Industrien neue KompensationsmOglichkeiten. Schon 

in den ersten Monaten des Wiederaufbaues (April bis 

Dezember 1945) hat die Tabakregie rund 10 Prozent 

der gesamten Bundeseinnahmen an OfTentlichen Ab- 

gaben geleistet. Im Jahre 1946 liefcrte sic trotz ein- 

geschrankter Produktion rund ein Drittel aller Bundes¬ 

einnahmen an OfTentlichen Abgaben (KOrperschafts- 

steuem rund 30’>'«,, Zolleingange iibcr 40‘V«i). Mit 

einer namhaften weitcren ErhOhung dieses Anteilcs ist bei steigender Produktion 

zweifellos zu rechnen. Weiters sei auch erwahnt, dafi der Export der Tabakregie im 

Jahre 1933 iiber 55 Millionen Schilling einbrachte. Nach Wiederaufbau des Export- 

geschiftes wird also die Tabakregie auch als Devisenbringer eine wichtige Rolle spielen. 

Die Entwicklung des Personalstandes der Tabakregie ist von der Rohstoffver- 

sorgung, letzten Endes aber vom Geschmack und der Zufriedenheit des Rauchers 

abhUngig. Im Jahre 1937 beschaftigte die Tabakregie 5421 Arbeiter (darunter 

3912 Frauen), Ende 1947 2930 Arbeiter (davon 1581 Frauen). Der Riickgang der 

Arbeiterzahl beruht jedoch nur zvun geringeren Teil auf den Kriegsfolgen. Die 

Hauptursache ist vielmehr der schon seit lingerer Zeit festzustellende Riickgang des 

Zigarrenkonsums. Der heutige Raucher wendet 

sich immer mehr der billigeren und rascher kon- 

sumierten Zigarette zu. Die Zigarre ist eines 

der Opfer unserer vorwartshastenden, tech- 

nisierten Zeit. Die groBenteils auf Handarbeit 

eingestellte Zigarrenerzeugimg geht zuriick, wo- 

gegen die durchwegs maschinisierte Zigaretten- 

erzeugung steigt. Dadurch erkUlrt sich die 

sinkende Arbeiterzahl. Vielleicht wird sie eines 

Tages wieder steigen, falls der Mensch in 

ruhigeren Zeiten MuBe flndet, schwerc Rauch- 

ringe aus dickleibigen Zigarren vor sich hin- 

zublasen. 
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Halieirty Salztch\ffer 

BAD AUSS E £| 

f i 

DIE Os I hRRHICHISCHHN SALZBHRGH. 

Der Salzbergbau in Osterreich rcicht weit in die vor- 

gcschichtliche Zcit der Kelten zuriick, wurdc in der Zeit der 

Rbmer in unseren Heimstatten ausgcbaut und hangt mit der 

kulturellen Entwicklung des Landes innigst zusammcn. 

In der Folge fiihrten lange Zeit hindurch die bsterreichischen 

Salzwerke in Obcrosterrcich, Salzburg, Steiermark und Tirol 

ein Sonderleben, das erst untcr Kaiser Maximilian I. im 

Jahre 1490 mit der Vereinigung aller Osterrcichischen Erb- 

lande unter seine Regierung aufhbrtc. 

Sein Nachfolger, Ferdinand L, schuf im ersten Ret'or- 

mationslibcll cine mustcrgiiltige Organisation der Verwaltung 

des Salzwescns. 

Im Jahre 1835 wurde mit der Einfuhrung der Monopol- 

vervvaltung auch das Salzmonopol in Osterrcich eingefiihrt. 

Die Vorteile der sich im 19. Jahrhunden entwickelndcn 

icchnischen Wisscnschaften wurden erst in der zweiten Halfie 

dcs 19. Jahrhunderts bei dcr Salzerzeugung in Anwendung 

gebracht. An Stelle der Handbohrmaschinen wurden zuerst 

in Bad Ischl StoBbohrmaschinen mit hydraulischem Antricb 

bemitzt. 
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Su/zp/utute tn Jer l.amhath 

In den Neunzigerjahrcn wurdc dcr elektrische Sirom im 

Bcrgbaubetrieb eingefuhrt und zu desscn Erzeugung viel- 

tach eigene Kraftwcrke auf den Salzbergen crrichtct. Die 

hydraulischen Bohrmaschinen wurden in der Folge vielfach 

gegen elektrische Bohrmaschinen umgetauscht. 

Grofi sind die Vortcile, die in dieser Zeit durch die 

Wasserung erzielt wurden, indem Tagwasser unier Druck 

zur Anwasserung der Raumwerke in die Grube geleitet 

wurden. Ein vorubergehender Versuch, ein Berieselungs- 

verfahren einzufiihrcn (1908), wurde wegen der tauben Bei- 

mengungen des Haselgebirges abgebrochen. 

Die zweite Halfte des 19. jahrhunderts brachte aber auch 

im Sudwesen grofie Fortschritte durch Heranzichen des 

Briidendampfcs zum Vorwarmen der Sole. Diese Anlage, 

die in Ebensce errichtet wurde, wurde im Laufe der Zeit 

wcsentlich verbessert. 

In Hall in Tirol wird gegenwartig eine neue elektrische 

Thcrmokompressionsanlage zur Fcinsalzerzeugung errichtet. 

Bcgliickt durch die SchOnheit dcs Landes, bescelt von der 

Liebe zum schdnen Heimatlande Osterreich, lebt und wirkt 

in unseren Salzbergen seit Hunderten von Jahren ein altes 
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Bergmaxinsgeschlecht, das an seiner alten Tradition und an seinen alten Rechten 

und Gcbrauchen in unerschiitterlicher Weise festhilt. 

Diese alte Verbundenheit des Bergmannes mit seinem geliebten Salzberg hat sich 

auch vor allem nach dem fUrchterlichsten aller Kriege besonders vorteilhaft aus- 

gewirict. Die Osterreichischen Salinen waren unter den ersten Untemehmen, die 

sofort nach den Umsturztagen wieder ihre Arbeit aufgenommen haben und cs er- 

mOglichten, im Wege von Kompensationsgeschiften mit dem Auslande fiir das 

ganzlich verarmte Osterreich die notwendigen Lebensmittel heranzuschaffen. 
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OUmens flolzmetstery Ravaggebdude Wien 

Das Hnde dcs crsten Weltkricgcs mit dem Zcrfall der osierrcichisch-ungarischcn 

Monarchic hatte fiir Wien ahnliche Lahmungserscheinungen zur Folge wie das 

Ende des zweiten Weltkrieges, bei dem sich zu den Folgen des staatlichen Zu- 

saminenbruches noch die unmittelbaren Wirkungen des Kriegsgeschehens gesellten. 

Die nach 1918 einsetzende gesamtstaatliche Reorganisation war aber nicht nur 

dadurch erleichtert, dafi richtige Kriegsschaden in Wien selbst nicht aufgetreten 

waren, sondern dafi die dutch das Kriegsende freigesetzten Krafte dutch keiner- 

lei Besatzungsdruck in ihrer Entfaltung gehindert wurden. Indes dauerte es auch 

damals Jahre, bis die Wirtschaft Osterreichs und der Bundeshauptstadt soweit 

wiedcrhergestellt war, dafi iiber die Befriedigung der Alltagsbediirfnisse hinaus 

an eine konstruktive GemeindepHDlitik geschritten werden konnte. 

Die politische Umwalzung des Novembers 1918 hatte dem demokratischen 

Prinzip in seinem voUen Ausmafie zum Durchbruch verholfen. Das allgemeine, 

gleichc, geheime und direkte Wahlrecht wurdc nicht nur auf das weibliche Gc- 

schlccht ausgedehnt, sondern erstmals auch fiir die Gemeindevertretung eingefiihrt. 

Es hatte zur Folge, dafi der bisher kimstlich zuriickgedrangte Einflufi der unteren 

Volksschichten auf die Gemeindestube nunmehr voll zur Wirkung gelangte. Die 

Herrschaft im Wiener Rathaus ging damit auf die Partei der Arbeitcr, auf die Sozial- 

demokratie, iiber. Die Mehrhcit im Gemeinderat ermbglichte ihr die Verwirk- 

lichung ihrer Grundsatze auf den verschiedensten Gebieien der kommunal-politi- 

schen Praxis. In den 15 jahren der Verwaltung des Wiener Rathauses dutch die 

Sozialdemokratie nach dem ersten Weltkrieg wurden vdllig neue Methoden auf dem 

Gebicte der allgemeincn Fiirsorge, der Wohnungsfiirsorgc, der Fuhrung 6ffent- 

licher Unternehmungen, des Schulwesens und der Personalpolitik und als Trager 

und Vofraussetzung all diescr Ncuerungen auch auf dem Gebieic der Finanzpolitik 

entwickelt und in die Tat umgesetzt. Die Schdpfungen diescr iiberaus fruchtbaren 
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Amalitnbad 

Pcriodc dcr Wiener Kommimalverwaltung — es ist zu bedenken, dafi diese Werkc 

nicht in einer Zeit allgemeinen Wohlstandes und wirtschaftlicher Prosperitat ge- 

schaiien wvirdcn, sondem aus der Not dcs Volkes entsprungen sind und von poli- 

tischen und wirtschafclichen Bedrangnissen mehr als einmal in Frage gestellt waren — 

haben nicht nur in Osterreich selbst Nachahmung gefunden, sondem sind in aller 

Welt als vielgenihmtes Beispiel bewundert und in viclen Landem wiedcrholt worden. 

Unter den Biirgermeistera Jakob Reumann und Karl Seitz, assistiert von tat-- 

kraftigen Stadtraten, ist Wien entgegen alien Prophezeiungen jener, die Osterreich 

am liebsten von der Landkarte batten verschwinden schen, nicht eine sterbende, 

sondem eine aufbluhende Stadt geworden. Auf dem unverwiistlichcn Lcbens> 

willen der Wiener basierend, ihn fuhrend und anfeuernd, entstanden gerade in 

den Jahren nach dem Zusammenbnich von 1918 stadtebauliche Leistungen, die 

weit iiber die bsterreichischen Grenzen hinaus bewundemde Anerkennung fanden. 

Der bedeutende Mediziner und Sozialpolitiker Dr. Julius Tandler hat an die 

Spitze seines Werkes das Prinzip gestellt, daB Fiirsorge eine VerpBichtung der 

Allgemeinheit und soziale Hilfe ein Recht des BedUrftigen sei. Von diesem Grund> 

satz ausgehend, hat er eine FUrsorgeorganisation geschaffen, die nicht allein Hilfe 

bringt, wo sic verlangt wird, sondem, iiber das Bediirfnis des Alltages hinausgehend, 

versucht, durch geeignete MaBnahmen die Hilflosigkeit selbst zu Uberwinden 



Karl Matx-Hof 

und dem Bedurftigen Von heute zu hclfcn, wiedcr ein aktives und schaffendes Glied 

dcr Gcsellschaft zu wcrden. Dies gilt fiir die Jugcndfiirsorge ebenso wie fiir die 

Erwachsenenfursorge, So hat die Gemeinde Wien einen Fursorgeapparat aufgebaut, 

der sich sowohl des beamteten und fiir diese Funktion sorgfaltig geschulten Fiir- 

sorgers wie auch des ehrenamtlichen Mitarbeiters bedient, welcher gleichsam als 

politische Vertrauensperson der Bevdlkerung eine kontroUierende und zugleich 

den amtlichen Apparat unterstiitzende Tatigkeit entfaltet. Im Rahmen dieses 

Fiirsorgeapparates aber wurden, den besonderen Bediirfnissen einzelner Zweige 

Rechnung tragend, Spezialkrafte fiir die Aufgaben der Jugendfiirsorge und solche 

fiir die Betreuung der Tuberkulosekranken eingesetzt. Diese Prophylaxis wurde 

zu einem wichtigen Prinzip der gesamten Offentlichen Fiirsorge gemacht. Dem- 

gemaB setzte die Fiirsorge bereits vor der Geburt ein und erstreckte sich anschlieBend 

auf alle gesunden und kranken Sauglinge und Kinder. Jede Mutter, die sich darum 

bewarb, erhielt eine reichliche Wascheausstattung fiir ihr Neugeborenes, durch 

Priimien wurden die Schwangeren zur Vomahme von Wassermann-Proben ver- 

anlaBt und damit der Erbsyphilis entgegengewirkt. Die regelmaBige arztliche 

Untersuchung der Schulkinder wurde eingefuhrt und Schulfiirsorgerinnen ange- 



KhuUrfrnbad dwr GtmeituU Wi*n 

stellt. Durch die Schiilcrausspeisung wurde vorgesorgt, dai5 die Aufnahmsfilhigkeit 

der Kinder nicht durch Hunger gemindert werde. Schulzahnkliniken, regclmABige 

Augenuntersuchung und Ferienaktionen vervollkommnen die vorbeugende Fiirsorge 

fur die Schuljugend. In den geschlossenen Jugendfiirsorgeanstalten der Gemeinde 

hielt ein neuer, moderner Geist Einzug, der uniformierte Profos mit dem Priigel 

mufite dem Padagogen weichen. Gleichsam als Krone der Neuerungen auf dem Ge- 

biete der JugendfUrsorge ist die neue Kinderubemahmssteile der Gemeinde Wien 

zu betrachten. Vollig modeme Wege ging die Gemeinde aber auch bei der Errichtung 

und Ausgestaltung von Kindergarten, fur die die Gnmdaitze der beriihmten Klein- 

kinder-Piidagogin Maria Montessori zum Vorbild dienten. 

Ebenso neu waren die Wege, die auf dem Gebiete der TuberkulosebekiUnpfung 

beschrinen wiirden. Tubeikulosen-FUrsorgestcUen erfassen nunmehr die Kranken, 

fiihren tie einer etwa notwendigen Heilstkttenbchandlung zu oder kontroUieren 

zumindest regelmiSig ihren Gesundheiuzustand. Im Kxankenhaus der Stadt Wien 

in l^inz wurde ein neuer Pavilion fUr Tuberkulosekranke gebaut und das ehemalige 

Sanatorium der Irrenanstalt „Am SteinhoP* in die Lungenheilstiitte Baumgartner 
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Hdhe umgewandelt. Die iibrigen Spitaler der Gemeinde wurden ausgestaltet, 

fiinf Gramm Radium angekauft, cine Krebsstation im Krankenhaus I^nz einge- 

richtet, Abteilungcn fiir Rhcumakranke und fiir Diatbehandlung geschaffen und 

die stadtischen Altersheime modemisiert und erweitert. 

Es ist eine der wenigen positiven Hinterlassenschaften dcs ersten Weltkrieges, 

dafi die Menschen die Vorteile cines gesunden Kdrpcrs erkennen und schat2cen 

gelemt haben. Der Sport wurde zur Massenerscheinung> der die Gemeindever- 

waltung nach besten Krafcen zu entsprechen bcmiiht war. Dcr Bau des Stadions 

und vielcr Sport- und Jugendspielanlagen, des Amalienbades und zahlrcicher 

Sommerbader, der Ausbau bestehender stadtischer Volksbader und die Errichtung 

von 23 Kinderfreibadem dienten der FOrdcrung des Massensports und der Gesund- 

heit der Wiener Bev6lkerung. 

Durch die Notwendigkciten der Kriegfiihrung erzwungen, wirkte der Mieter- 

schutz nach dem ersten Weltkrieg, so wie heute, als hemmender Faktor fiir die 

Entwicklung eincr privaten Wohnbautatigkeit. Da mit Riicksicht auf die Gesamt- 

wirtschaft an die Aufhebung des Mieterschutzes und die Wiederherstellung der 

Hausherrenrente nicht zu denken war, umgekehrt abcr die schon an sich auBer- 

ordentlich schlechten Wohnungsverhidtnisse in Wien gebieterisch wirksame Mafi- 

nahmen verlangten, sah sich die Gemeindeverwaltung gezwungen, vorerst die 

wahrend des Krieges steckengebliebcnen Wohnungsbauten aus eigenen Mineln 

fertigzustellen und schliefilich selbst zu einer positiven Wohnungspolitik iiberzu- 

gehen. Am 21. September 1923 beschlofi der Wiener Gemeinderat das erste Wohn- 

bauprogramm, das aus Mineln der Gemeinde hnanziert wurde. In einem 2^traum 

von fiinf Jahren sollten 25.000 Volkswohnungcn gebaut werden. Dieses Wohn- 

bauprogramm wurde nicht nur restlos erfiillt, viclmehr folgten ihm weitere groB- 

ziigige Bauvorhaben, so daB bis zum Jahre 19^ rund 65.000 Wohnungen in 

Hochbauten und Siedlungsanlagen von der C^meinde errichtet wurden. Zur 

teilweisen Finanzierung dieses gigan- 

tischen Werkes wurde die scharf pro- 

gressiv gestaffelte Wohnbausteuer ein- 

gehoben. 

Die Gemeinde Wien faBte auch ihre 

Wohnbautatigkeit als eine Fiirsorge- 

maBnahme aiif, zu der sie unter den 

gegebenen wirtschafclichen und so- 

zialen Verhaltnissen verpflichtet war. 

Daher betrachtete sie die gesamten 

Baukosten als verlorenen Bauaufwand, 

der einfach als Vermbgensanlage zu 

gelten hane. Die Mietzinse wurden 
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SO erstellt, dafi sie die Betriebskosten und die voraussichtlichen Instandhaltungs- 

spesen decken und sich somit auf der Htthe der Mieterschutzzinse halten konnten. 

Fiir den Wohnungsbau selbst entwickcltc die Gcmcinde Wien vdllig neuc Grand- 

satze nach hygienischen und kulturell fortschrittlichcn Gesichtspunkten. Wahrend 

nach der seit dem jahre 1883 in Wien giiltigen Bauordnung bis zu 85 Bau- 

grundes verbaut werden konnten, liefi die Gemeinde Wien auf ihren Bauplatzen 

nur eine Verbauung von 30 bis 40% der Grundflache zu. Es ergaben sich dadurch 

grofie BaublOcke, die weite HOfe einschliefien und in denen jede Wohnung und 

jeder Raum direkt belichtet wird. Die Ausstanung der Wohnungen war in der ersten 

2^it einfach, wurde aber mit Besserung der Wirtschafts- und Finanzlage der Ge¬ 

meinde komfortabler und schOner. Jede Wohnung besitzt Parkettboden, Vor- 

zimmer, Klosett, Boden- vmd KcUcrabteil, Wasserleitung, Gas und elektrisches 

Licht. Vide Wohnungen haben Balkon odcr Erker, in den grOfieren Wohnhaus- 

anlagen erleichtem maschinell ausgestattete Zentralwaschkiichen die Arbeit der 

Hausfrauen; Wannen- und Brausebader, Biichereien und Vortragssale, Turnhallen 

und Kindergarten und andere Gemeinschaftseinrichtungen dienen den kOrperlichen 

imd kulturellen Bedtirfnissen aller Bewohner. Die Architekten dieser Zeit haben 

ihr ganzes KOnnen eingesetzt, um die Volkswohnhausbauten dcr Gemeinde Wien, 

in denen schlieBlich eine Vierteimillion Menschen ein Heim gefunden hat, so 

schOn und :pveckmafiig als nur mOglich zu gestalten. Die meisten von ihnen sind 

wahre Schmuckstiicke geworden, die dem Wiener Stadtbild zum Vorteil gereichen 

und dazu beigetragen haben, das Ansehen der Stadt Wien in der ganzen Welt zu 

mehren. Die Gemeinde selbst hat durch Heranziehung von Kiinstlern aller An 

zur Ausschmiickung dieser Wohnhausbauten beigetragen. So entstanden in den 

verschiedenen Bezirken Wiens, voran in Meidling, Ottakring, Favoriten, in der 

Brigittenau und am Margaretengtinel, iene imposanten Gemeindebauten, deren 

einzelne zwischen 400 bis 1600 Wohnungen umfassen und die mit alien, dem Gc- 
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Kahlenberg^ Hohenstrafie 

mcinwohl der Mieicr diencnden Binrichtungen versehcn sind. Am Rande dcr 

Stadt sind, zum Teil als reine Gemeindesiedlungen, zum Teil als Genossenschafts- 

siedlungen, mit Gemeindehilfe mehr als 5000 Siedlungswohnungen entstanden, 

die mit grd&eren Nutzgarten und zumeist auch mit einem Kleintierstall ausgestattet 

sind. 

Mit ihrcr Wohnbautatigkeit hat die Gemeinde Wien sowohl in kommunalpoli- 

tischer wie in bautechnischer Beziehung bahnbrechend gcwirkt. Die Grundsatze, 

die sie beim eigenen Wohnungsbau erprobte, hat die Gemeindevenvaltung im Jahre 

1930 in der neuen Bauordnung gesetzlich festgelegt und damit die traditionelle 

Profitbauweise der Errichtung von Zinskasemen mit Gangkiichen, ,>Lichth6fen“ 

und Hintertrakten beendet. Die Prinzipien des Wiener Wohnungsbaues haben sich 

in vielen europaischcn Landern scither durchgesctzt, sic gclten auch fiir das groBc 

Wohnbauprogramm der britischen Regiening und hnden sich selbst in den Pro- 

jektcn zum Bau von Millionen Wohnungen in den Vcreinigien Staaten. 

Bine grundsiitzlichc Umstellung ist auch in dcr Fiihrung der stadtischen Unter- 

nehmungen erfolgt. Es wurde das Prinzip dcr Kostcndeckung eingcfiihrt, die 

Monopolunternehmungcn miisscn sich selbst crhalten, ohne aber einen Brtrag 

fiir die Gemeindekasse anzustreben. Jcdc Beiriebs^'crbesscrung und Regiensenkung 

kommt unmittelbar den Abnchmcrn, also dcr Gcsamtheit der Wiener BevOlkerung, 

zugute. Gleichzeitig crfolgtc einc weitgehende Modcmisicrung der Untemchmungen. 

Die Wiener Gaswcrkc wurdcn zu cincr groBen chemischcn Fabrik ausgestaltet. 
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die vor allem durch Gcwiimuiig von Nebenprodukten wichtige handelspolitischc 

Aufgaben erftillt. Die staddschen Elektriziditswerke erhielten neue maschinelle 

Anlagen und Wasserkraftwerke wurden gebaut. Gas und elektrisches Licht konnten 

auf diese Weise' so verbilligt werden, daB sic nahezu in jeden Wiener Haushalt 

eingeleitet werden konnten. 

Mit diesen grofien, dem Volkswohl dienenden Sch6pfungen> die die Finanzen 

der Stadt Wien stark in Anspruch nahmen, erfolgte zugleich eine vOUige Neuordnung 

des Personalrechtes der staddschen Bediensteten. Verbessert wurden nicht nur 

die Arbeitsbedingungen fiir aUe Kategorien stadtischer Angestellter, sondem auch 

die Beziige. Es gibt seither im staddschen Dienst keine Arbeiter und Angestellten 

mehr, die auf Trinkgeld angewiesen waren. 

Die Voraussetzung all der groBen Leistungen der Stadt Wien nach dem ersten 

Weltkriege war eine strenge Finanzpolidk, die die Mittel dort holte, wo sie zu 

finden waren, bei den Besitzenden und den Luxustreibenden. 

Die Jahre 1934 bis 1938 stehen vor allem im Zeichen grofiziigigen ScraBenbaues. 

Es wurde die HbhenstraBc, die durch den Wald- und Wicsengurtel am Westrand 

der Stadt fiihrt, dann die Kobenzl- und KahlenbergstraBe errichtet und somit eine 

wunderbare Autochaussee geschaffen. Eine andere, fiir den modernen Verkchr 

wichtige Anlage ist die WientalstraBe, welchc den Autofahrer aus dem Westen weit 

auBerhalb dcr Stadt, nachst Purkersdorf, empfangt und iiber Hiitteldorf und an 

Schbnbrunn vorbei tief in die Stadt hinein fiihrt. 

So qualifiziert sich die Tatigkeit der Gemeinde Wien in der Zeit nach dem ersten 

Weltkrieg als Aufbauarbeit im besten Sinn dcs Wortes, sie diente dem allgemeinen 

Wohl und dem Fortschritt der Menschheit. 
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Als Osterreich nach dem ersten Weltkrieg Bilanz zog, um seine staatliche Existcnz 

zu erhalten, da fand es in den Annalen seiner Vergangenheit drei Nainen, die einen 

eingefiihrten, guten Klang besafien: Die Spanische Reitschule, die Wiener Por> 

zellanmanufaktur und die Wiener Sangerknaben. Alle drei Einrichrungen batten 

durch die Jahrhunderte herauf eine ruhmrciche Tradition hintcr sich, an welchc 

nun die junge Republik mit Eifer und Hingabe neu anzukniipfen begann. 

DIE SPANISCHE REITSCHULE 

Die Hohe Schule, die man zu Wien im Prunkbau Fischers von Erlach auf den 

unvergleichlichen Lipizzanem heute genau wie vor drei Jahrhunderten mit einzig> 

artiger Meisterschaft geiibt sehen kann^ ist eine Ausfiihrung aller Gangarten und 

Spriinge des Pferdes in hbchster Vollendung. Sie dient einem einzigen Zweck: 

Der Bewegung um der fehlerfreien Bewegung willen. Raum, Reiter und Pferd 

sind hier zu vollkommener Einheit verschmolzen. 
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Als dcr Bischof von Triest sich vor den tiirkischen Raubziigen nichi mehr sicher 

fiihltc — schon hatten Banden scin Landhaus niedergebranni —, verkauftc er den 

Grund um das Dorf Lipizza an das Haus Habsburg. Im Jahre 1580 wurde dort 

auf dem harten Boden des Karstgebirges^ in der gesunden Nahe der Adria, ein 

Gestiit eingerichtet, in welchem die Edelrasse der Lipizzaner fortan herangezogen 

wurde. Die schOnsten Hengste kamen stcts nach Wien, um hier zur Hohen Schule 

zugeritten zu werden. 

Aus der Bauleidenschaft des Barocks entstand um 1785 die Prunkhalle der 

Spanischen Reitschule. Der kaiserliche Hof hattc Fischer von Erlach, den Sohn, 

mit der Planung und BaufUhrung betraut. Ihrer GrOBe nach scheint sie nicht 

mehr Innenraum, eher ein grandioser, saalhafcer Stadtplatz. 
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Um den gelblichen Erdschlag zieht sich cine graue Holzverschalung. Schwer 

wuchten rundum die bodennahen Telle. Cber ihnen hebt sich frei und luftig 

der Saulengang des ersten Ranges. Bine glatte Balustrade fuhrt iiber dem Gesims 

des Hauptgeschosses rundiim, wahrend die Stimwand einen antiken, mit reicher 

Bildhauerarbeit verzierten Giebel tragt. Prachtig breitet sich iiber die hochgewdlbte 

Kehle eine gewaltige, kassettierte Decke. 

In dicsem fiirstlichen Reitsaal wird die Hohe Schule gezcigt, zimachst an den 

Pilaren die Bewegung der Schulen auf der Erde; spater folgen die Schulen iiber der 

Erde. Nach dem Trab und der Passage auf der Stelle wird das Pferd von den Pilaren 

losgezaumt und es werden Volten und Pirouetten geritten. Daran schliefit sich die 

Lcvade, eine Bewegung, bci der das Pferd die Vorhand auf der Stelle hochhebt 

und die Hinterhand geschlossen auf dem Boden hiUt, ohne sie von der Stelle zu riicken. 

So hebt sich das Roll des Prinz Eugen-Denkmals auf dem Wiener Heldenplatz. 

In der Levade vorspringend, ohne mit der Vorhand den Boden zu beriihrcn, nennt 

man Courbettieren. Croupade, Balotade und die Capriole bilden den HOhepunkt 

dcr Kiir. 

Unter Fanfarengeschmeuer ziehen in stoizem Feierschritt die prachtigen Gestalten 

der Bereiter auf den goldgesattelten, herrlichen Pferden ein. Sie tragen einen braunen 

Oder scharlachroten Frack, dazu die weifie Wildlederhose, hohe Reitstiefel, Degcn 

und Zweispitz, den sie nach altem Brauch vor dem Bildnis des Bauherm zum Gru0e 

ziehen. Prachtig heben sich die Schimmel, deren Midinen und Schweife mit Gold 

durchfiochten sind, gegen das matte Grau der Holzwandung ab. Dunkel leuchten 

die groBen Augen, die rosig geranderten Niistem bcben. Unter der gepflegten 

Haut zeichnen sich in unvergleichlicher SchOnheit Muskein und Sehnen ab. Ein 

Bild voUkommener Disziplin, absolvieren die edlen Ticre das schwierige Programm. 

Es ist ein wahres Fest der Augen und der Sinne, das hier gebotcn wird: die welt- 

bcruhmte Hohe Schule, deren alte Tradition nur mehr von den Meisterreitcrn 

der Spanischen Reitschule in Wien geiibt und weitererhalten wird. 

WIENER AUGARTENPORZELLAN 

Anno dazumal, als Osterreich den BaufHihling des Barocks durch Stadt und 

Uand ziehen sah, als inneiliaib der Festungsenge die mittelalterliche gotische 

Strenge den formbewegten Fassaden des neuen Stiles Raum geben mufite, da 

suchte man fiir die Raume der neuen Palais, fiir die Prunkzimmer der Winter- 

und Sommerresidenzen, nach einem zur tibrigen Innendekoration passenden 

Zierat, nach kiinstlerischem Schmuck fiir Kamin, Gesims und Tafel. In dieser 

Zeit griindete — 1717 — der Nicderlander Du Paquier die Wiener Porzellan- 

manufaktur. Noch heute erinnert die ,,PorzeUangasse** an jenc crste Fabrikations- 

st^tte. Im Mittelalter, als das erste chinesische Porzellan nach Europa kam, stand 

auf den Tischen der Fiirsten und Ritter hbchstens Zinn-, vielleicht ab und zu 
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Silbcr-, meist abcr Holz- und Tongcschirr. Die Erzeugung von Porzellan, des 

„weifien Wunders“, des Produktes aus der wundervollen Vereinigung der vier 

Elemente> sic blicb weitcrhin ein Oeheimnis. Erst zu Bcginn dcs 18. Jahrhunderts 

gelang BOttger in MeiBen der grofie Wurf. Bald darauf erOlfnete Paquier seine 

Fabrikation in der Porzellangasse. Kaum 15 Jahre sparer hatte die Wiener Manu- 

faktur cine eigene Technik entwickelt — die zarte TOnung der Masse, die Glasur, 

die Schwarzlotmalerci mit Gold — und durch die ,,Blumen- und Figurenmalerei“ 

errang sich das Alt-Wiener Porzellan in kurzester Zeit Weltgeltung. Die Beliebtheit 

dcr Blumenmalerei ging so weit, dafi die Chinesen sich bemuhten, den Wiener 

Dekor nachzuahmen und Waren im Wiener Geschmack wurden iibcr die Ost- 

indische Kompanie nach Europa gcliefert. Aber ebenso, wie die ,,Chinoiserie“ 

immer nur einc Nachahmung chinesischer Malerei bleibt, so vermochte die 

chinesische Nachahmung die Wiener Dekors nicht annahernd zu erreichen. 

Maria Theresia, welche die Bedeutung des kunstgewerbhchen Schaffens erkannte, 

ubernahm die PorzcUanfabrik in staatliche Verwaltung. Von da ab fuhrte die 

Manufaktur den historischen Bindenschild der Babenberger als Marke. Der 

Volksmund nannte sie ,,Bienenkorb“ und schuf damit die beriihmt gewordene 

Bezeichnung fur echtes Wiener Porzellan. In dcm aufbluhenden Untemehmen 

wuchsen die geschicktcsten Siaffierer, Blau-, Bunt- imd Goldmaler heran. Die 

Bestellungen aus dcm Auslande stiegen und als bezeichncnde Kuriositat 

vcrdicnt der Auftrag auf 120.000 Turkenbecher nach Konstantinopel festgehalten 

zu wcrdcn. 

Aus dcr Malerei wurden Motive kiinstlerisch ubernoxnmen, verschiedenc 

allegorische Figuren, Schaferszenen im fran2:0sischen Genre, Darstellungcn aus 

dcr Mythologie und spacer Arbeiien im Geschmack des Rokokos. An die Stelle 

der L.aub- und Bandelwerkmotive traten Landschafeen und die sogenannten 

Mosaikmusterungen. Kupferstichvorlagen verandem' Thema und Technik. Um 

die Mitte des 18. Jahrhunderts werden die gesamten Formen der PorzellangefaBe 

bewegter, Reliefauflagen wcrdcn gemacht und die barocken Henkel und Griffe 

treten gegeniiber naturalistischen Gebilden langsam zuriick. Die Figurenmalereien 

wcrdcn in voUendeter Fcinhcit ausgefuhrt. Als Vorbild dienen Szenen von Watteau, 

Reitcrgcfcchte, Schafer- und Bauembilder, Jagddarstellungen, Amorenen. Dann 

macht sich dcr EinBufi von Sevres gel tend. Service mit rundmaschigem Goldnctz- 

werk auf dunkelblauem Grund und farbigen Figurenbildern in weiBen Reserven 

erinnem an diese Epochc. 

Gegen Ende dcs 18. Jahrhunderts fuhrt Direktor Sorgenthal die Manufaktur 

zu neuer Bliite. Wiener Vasen mit Bildern nach dem Muster des Klassizismus, 

Schalen mit grotesken Ornamenten, mit Bildem im Stile Raffaels entstehen. Die 

Anregung zur Dekoration dieser neuen Geschirre gaben die antiken Wand- 

malereien, die damals in Herktilanum und Pompeji wieder aufgedeckt wurden. 
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sowic die Groteskcn Raffaels in den Loggien des Vatikans, die durch Stiche all- 

gemein verbreitet waren. Einc Reihc entziickender Alt-Wiener Figuren und GefilCe, 

die zu den Spitzenprodukten keramischcr Kunst gezahlt werden diirfen, warden 

in dieser 2^it erzeugt. Damals erfanden die Wiener auch das beruhmte „Reliefgold“, 

die unerreichte Spezialitac^ Gold in Olen aufzulbsen und auf Porzellan zu malen. 

Als die Hecre Napoleons sich iiber Europa ergossen und 1806 Talleyrand mit 

der Generalitat in der Wiener Manufaktur erschien, liefi Direktor Niedermeyer 

die wertvoUsten Stiicke noch rechtzeitig nach Budapest abschieben. Um jene 

Zeit entstand das beriihmt gewordene Napoleonservice fiir das SchloB SchOnbrunn; 

die wundervoUen Formen und Farben der Bliite des Empires zcichnen es aus. Ober 

alle Einbufien und Gefahren von 1800 wird die Wiener Manufaktur in die 

Kongrefizeit hinubergerettet, die ihr durch den Zustrom kimstfreudiger Gaste 

einen neuen Aufschwung bringt. 

Das Biedermeier ist dem Porzellan aus seinem innersten Wesen heraus besonders 

zugetan. Die ,,burgerlichc Intimitat“, die Ausbildung des gefuhlvoUcn Familicn- 

lebens, greifen mit inniger Verliebtheit und pietatvoUer Riihrung nach den kOstlichen 

Erzeugnissen der Manufaktur, die inzwischen einen Lieblingsmaler der Wiener 

fur sich gewonnen hat. Im Jahre 1801 war der spater benihmt gewordene Miniatur- 

maler Dafhnger als elfjahriger Lehrling in die Porzellanfabrik eingetreten. Eine 

Kaffeeschale, auf der der Vierzehnjahrige die idyllische Gruppe einer Mutter mit 

drei Kindem in geschlossenem Zusammenklang von Form und Far be ausfuhrte, 

wurde zum Musterbeispiel bester Schmelzarbeit der ,,Alt-Wiener Schule“; die 

Tellerplatte mit den drei Grazien nach Rubens ist eine HOchstleistung Dafhngers 

auf dem Gebiete der Porzellanpalette. 

Die Neigung z\im Idyll, der lebensnahe Atem des Biedermeier, lieBen das 

Porzellan zum Mpderequisit jener Jahre werden. Die Wohnkultur bemachtigte 

sich seiner zu uberreicher Ausschmiickung der Raume. Da gab cs keinen Spind 

ohne Dosen, keine Wand ohne Prunkplatte und Zierteller und der festliche wie der 

Alltagstisch waren von zartgemalten Servicen belebt. Zu Geburts- und Namens- 

tagen warden Schokoladetassen mit Monogrammen geschenkt. Kriige, Kannen, 

PfeifenkOpfe und Dosendeckel warden durch Dafhngers Motive, in denen die 

ganze gricchische GOtterwelt in den weifien Porzellangrund niederstieg, aus dem 

Gebrauchsbereich dcs Alltags in eine lebensfrohe Atmosphare emporgehoben. 

Die' Aufhndung von Kaolinfeldem in der Gegend von Karlsbad sowie nahe 

Kohlenvorkommen und die billige Arbeitskraft lieBen der Wiener Porzellanerzeugung 

einen machtigen Konkurrenten erstehen. Mannigfache Privatinteressen brachten 

die Wiener Manufaktur in eine schwierige Situation, ia sogar zur zeitweiligen 

Stillsetzung. 

Das junge Osterreich von 1918 aber erinnerte sich mit Stolz an die ruhmreiche 

Geschichte der Wiener Porzellanerzeugung. Name und Fabrikationsstiitte Augarten 

494 



WieHt Augartenpalais 

kamen /uni .ihcn Firmenschild hinzu. lii:>ionschc Entwiirfc wurdcn hcrv orgchoii 

und neu ausgeformt. Bald war die Porzellanmanufaktur Augarten zum Sammel- 

punkt und Stammplatz der Wiener Kunstlerschaft der Nachkriegszeit geworden. 

Die crstcn Jahre dcr wicdcrcriiffncten Fabrik fallen^ noch in die Infiationsperiodc. 

Mit der staatlichen Stabilisicrung Osterreichs aber riickte die Porzellanerzeugung 

rasch wieder in ihre fruhere Position am Kontinent auf. Wiener Augarten- 

porzellan, eine alte und zugleich eine neue Marke fur Osterreichs Kbnnen. 

DIE WIENER SANGERKNABEN 

Als nach dem Umsturz 1918 die Hofburgkapelle und das LOwenburgsche 

Kaiseriiche Hofsangerknabenkonvikt bei den Piaristen aufgel6st und die meisten 

Knaben heimgeschickt waren, da sammelte der Rektor der Burgkapelle, Josef 

Schnitt, was aus dem Verfall gerettet und gesammelt werden konnte. In einem 

zUhen, aber von durchschlagendem Erfolg begleiteten Kampf gestaltete der uner- 

mlidliche Rektor das ehcmalige Hofsangerknabenkonvikt zum Institut der Wiener 

Siingerknaben um. 

Welch cin weiter Weg von jencm schweren Beginn nach 1918, als ohne Unter- 

stlitzung von auBen her und ohne Geld — nur mit 15 Buben — in ein paar diisteren 
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Raumen der Alten Hofbiirg die ncue Epochc bcgonnen wurde, bis zu den welt- 

umspannenden Triumphreisen der Wiener Sangerknaben um den ganzen Erdkreis! 

Ein Beispiel zugleich dafur, was fiir den weiteren bsterreichischen Kulturbereich 

allgemein gilt: Da die Subsidien aufgehbrt haben, zu flieiien, da das M^enatentum 

durch die Verarmung des Landes geschwunden ist, bcsitzen die traditionellen Werte 

von Kunst und Kultur in Osterreich noch immer Inhalt genug, um aus dem eigenen 

Wesen und aus der Tatkraft der zeitgen6ssischen Generation heraus sich zu 

erhalten, ja weiterzuentwickeln. 

Der Sangerknabe, der frisch und unbeschwert im Matrosenanzug auf der Rampe 

steht Oder mit zcremoniell verschrankten Armen sich zum Grufl verneigt, cr hat 

cine lange Ahnenreihe! Sie fiihrt bis in das gotische Wien zuriick, wo schon unter 

Rudolf dem Stifter dem Gesang in der herzoglichen Burgkapelle ein wichtiger 

Platz zugewiesen war. Kaiser Maximilian I. bcgrtindete 1498 die Knabench^re 

in der Hofburgkapelle. 1580 zahlte die Hofkapelle 83 Mitglieder. Die Kapell¬ 

meister, die in den folgenden Zeiten nicht mehr Geistliche, sondern weltliche 

Berufsmusiker waren, wurden durch strenge Hoferlasse ermahnt, die ,,Capell- 

sangerknaben gut zu unterhalten und zu verpflegen‘‘. Es sollten ihnen gute Speisen 

gereicht werden, dreimal in der Woche Gebratenes, reichlich Obst und stattliche 

Kleidung. 

Vide groBc Musiker sind mit der Geschichte der Wiener Sangerknaben eng 

vcrbunden. Gluck hat mit den ChOren der Hofkapelle Werke einstudiert. Mozart 

wurde bereits mit 12 Jahren gewissermafien der Hauskomponist der Sangerknaben. 

Sein reizendes Jugendwerk „Bastien und Bastienne“ ist gleich Haydns ,,Apotheker“ 

bis hcutc eine der Glanznummern des Repertoires. Bruckner, als Sangerknabe 

in St. Florian hcrangewachsen, wurde 1867 zum Hofkapellorganisten von Wien 

ernannt. Schubert verbrachte flinf Jahre als Sangerknabe im Wiener Institut. 

Nun zeigen Jahr fiir Jahr in den Metropolcn deV Welt Plakate die Konzerte der 

Wiener Sangerknaben an. Das Programm schbpft aus alter und aus neuer Zeit. 

Mit geistlicher A-cappella-Musik vom 16. Jahrhundert herauf beginnen die Buben 

das Abendprogramm. Schwierige vier-, sechs- und achtstimnuge Motetten von 

Palestrina, Lasso und Gallus erklingen, feierlich-glaubige Kompositionen, durch 

das choralstrenge Timbre der Knabenstimmen vOn crgreifender Wirkung. 

Singspiele in historischen Kostiimen schlieficn an, Mozart, Haydn, Schubert. 

Frischc, urwiichsige Wiener Buben verwandeln sich in weifigepuderte, zierliche 

Kavaliere und Damchen des Rokoko, drehen sich voU tanzerischer Anmut und 

tragen mit silberhell klingenden Stimmen ihrc Quartette, Aricn, Streit- und Liebes- 

szenen vor, so dafi man meint, alte Spieldosenstiickc zu vernehmen und zu erleben. 

Der drittc Teil des Proftramms umfafit Volkslieder in vielstimmiger Bearbeitung. 

Die Nationalhymnen aller besuchten Lander enbnen und am Ende — Wiener 

Walzer. 
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Von den drei Ch6ren, die das Institut nunmehr besitzt, befindet sich einer wohl 

immer auf Reisen, die beiden anderen wechseln im Sonntagsdienst in der Burg- 

kapelle ahy wo die feierliche Messe gesungen wird. Mitwirkung in der Staatsoper, 

im Film und bei festlichen Anlassen, Arbeit an der eigenen Aus- und Weiterbildung, 

das ist die Devise der Wiener Sangerknaben. Durch unermiidliche Arbeit haben 

sie sich ein eigenes Heim geschafTen, dariiber hinaus einen alien Namcn in Ehren 

neu erworben. Knaben zwischen sieben und fiinfzehn Jahren, singende Jugend 

Osterreichs. 
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Das Essen dient nicht blofi, wic manche engherzig meinen, dem Menschen 

zu puritanischer Erhaltung seines Lebens, o nein, das Speisen> das 

Dinieren und Soupieren, das kdstlich-genufireiche Nahrungsaufnehmen 

steht in geschwistcrlich-enger Wechsclbeziehiing zu den wichtigsten — und an- 

genehmsten — Bezirken des Lebens. Sitten und Gebrauche, die ein Volk mit 

seinem Mahl verbindet, sind ein getreues Abbild einer ganzen Zeitperiode und 

spiegeln seine Entwicklungsstufen ungeschminkt und ohne Beschdnigung wider. 

Untriiglich deckt das Niveau der Kochkunst und der EOkultur Menschliches 

und AUzumenschliches auf, sei es beim Individuum, sei es an einer ganzen 

Nation. 

In Osterreich — das wcrden Sie wohl schon bemerkt haben — beginnt alles 

sehr friih, spatestens also bei Maria Theresia, hauhg schon bei Leopold dem 

heiligcn Babenberger, vieles direkt bei den Rdmern. Die Gastronomic abcr, als die 

Liebe zur Kunst des Essens, reicht mindestens in die prahistorische Zeii zuriick. 

Hat man doch auch in Wien niemals iibersehen, dafl der Geschmack der erstc der 

Sinne ist, der erwacht, und der letzte, der erlischt. Der Dichter driickt seine univer- 

selle Bedeutung in den Worten aus: Das Essen ist ein akzentuiertes Leben. 

Was man unter Wiener Lebensart versteht, ist vorziiglich eine Kultur dcs Gemiites. 

Fremde verwenden dafllr das Won Genufi. Aber die Wiener wissen Genufi ganz 

richtig zu deuten. Sie sehe.i darin nichts Abtragliches. Im Gegenteil, die Freude 

am Sinnenhaften, die Lust am GenieBcn wirken im hbchsten Grad schbpferisch. 

Sie sind die unversiegliche Quelle der kiinstlerischen Begabung des bsterreichischen 

Volkes, sind der Urgrund seiner Neigung, zur Geige zu greifen, zu Palette und 

Pinsel. Aus ihncn erwachsen die Spielanen der Mode, die einfallsreichen Varianten 

dcr angewandten Kunst und jene Art, zu leben und zu sein, die der klassischc Text 

als Phaakentum bezeichnet. 

Abcr ware Odysseus je zu Penelope zuriickgekommen ohne Nausikaa, die frcund- 

liche Tochter auf der Insel der Phaaken? Deshalb schweigt man hierzulande 

lachelnd zu dem stillen Vorwurf in jencm Wort. Man wcifi: Eine Insel in dcr 

bcschwcrlichen Irrfahrt des Lebens ist das genieBende Wien. 

Nun aber beginnen wir die Erbrterung dcs so wichtigen Gegenstandes der 

Gastronomie mit dcr chrfurchtsvollen Wiirdigung vergangener Zeiten: 

ERBE DER GOTTER UND VORFAHREN: Bevor Rdmcr und Gcrmancn 

das Land betreten haben, wird man von kulinarischer Kultur kaum sprechen 

k5nnen, waren die Kelten in ihrer Ernahrung zweifellos doch noch sehr primitiv. 

Ihre Kost bestand in wenig Brot, abcr rcichlich Fleisch, das sie teils in Wasscr 

kochten, teils am Spiefl brieten. 

Von den Germanen hingegen sind zwei Eigenschaften in hohem MaB erhalten 

geblieben: Der Grundsatz, nichts mit niichternem Magen zu beginnen, und die 

geriihmtc Gastfreundschaft. Sagt doch Tacitus in seiner Germania: Zu Bewirtung 
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und gastlichem Lcben hat kcin anderes Volk eine so unbeschrankte Neigung. 

Irgendwem^ wcr cs auch sei, seine Tiir zu verschliefien, gilt bei ihnen fiir Unrccht. 

Friihe bsterreichische Handbiicher ruhmen die Gastfreiheit zu Wien in gleicher 

Weise. Die Wiener, so heifit es auch spater immer wiedcr, halten viel auf Essen 

und Trinken, pflegen dies gern an bffentlichen Orten, im Prater, in Schbnbrunn, 

im Augarten, was ihnen bei fremden Nationen den Ruf starker Esser eingetragen 

hat. Auch ist es ihre Art, gerade dem Cast iippig aufzukochen und aufzutischen. 

Aber zuriick zu den Alten. Viel beachtlicher als der EinfluiS der Germancn ist 

fiir den Magen der Wiener die Lebensart der Rbmer. Im alten Rom bestand ein 

Rafhncment der Efikultur von schrankenlosem Luxus. Der Geist der Kochkunst 

schwebt iiber der Stadt am Tiber. So hat Casar, nach Plutarch, ein Gastmahl 

cbenso geschickt und sorgfaltig zu ordnen verstanden wie eine Schlacht. Wer 

Horaz und Ovid durchblattert, findet, durch Poesie verfeinert, grofies Interesse 

fiir Spcise und Trank. Ovid lafit wahrend eines Gastmahles cinen Jtingling den 

Finger in roten Wein tauchen und eine Liebeserklarung auf ein kleines Tisch- 

tafelchen schreiben. Die Schlemmerei des Lukullus hat sich ebenfalls bis heute 

im Wort erhalten und die Efiorgien des Parvenus Trimalchion sind durch Petronius 

bekannt. Wie mancher Wiener mag sich dem Rbmer Cato seelenverwandt gefuhlt 

haben, wenn er dessen Ausspruch nachgeseufzt hat: Wie schwer ist cs, zum Bauch 

zu reden, der keine Ohren hat. 

Der Kohl, den man in Wien gerne zum traditionellen Rindfletsch als Beilage 

serviert, hat schon die griechischen Getter beschaftigt. Er ist aus den Tranen dcs 

thrazischen Prinzen Lykurgus entstanden, den Bacchus wegen frevlerischer Ver- 

nichtung von Reben an einen Weinstock gebunden hatte. Die alten Agypter konnten 

Mengen von Bier und Wein ohne Rausch vertilgen, weil sie vor Beginn des Gelages 

gekochten Kohl a6en. Auch Cato cmpfiehlt das gleiche den rbmischen Zechern. 

Der Salat war dcr Aphrodite geheiligt, weil sie einst den neugeborenen Adonis 

darunter versteckt hat. Die Gbtter Griechenland^ liebten ihn neben Nektar und 

Ambrosia als dritte Spcise. Die Wiener diirften das nicht vergessen haben, denn 

sic fordern zur Zubcrcitung dieses olympischen Gcrichtes Eigenschaften, die einem 

anderen Gdtterliebling, dem Pocten, notwendig sind, und zwar Phantasie, Ausdauer, 

Feingefuhl und die Fahigkeit des Beimischens. 

Das Ei, aus dem vide gbttliche, heroischc und ubcrirdische Wesen entsprungen 

sein sollen, wurde bei den Germanen in Beziehung zum Hasen gebracht, und zwar 

dadurch, dafi bcim Fest dcr Ostara, dcr Friihlingsgbttin, bunte, gefarbte Eier 

geopfert wurden. Das Lieblingstier dieser Gbttin aber war der Hase. Bis ins fruhe 

Mittclalter hatte sich der Branch erhalten, beim Gevatterstehen bemalte Eier als 

Gabcn zu bringen. Das Ostereicrsuchen ist heute noch in alien Bundcslandern 

Osicrrcichs ein schOncr Icbendiger Brauch und cs wird kaum cinen Ostcrtisch 

geben, den nicht bunte Eier schmiicken. 
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Unter den in Osterrcich so vicl vcrbrcitetcn Beeren ist die Erdbeere zu hohem 

Ansehen in der Wiener Kiiche gekommen. Sie wurde in der Welt als ,,Sch6ne 

Wienerin“ bekannt. Die Nesselsucht, die manche Menschen nach ihrem Genufi 

befallt, wnfite der Wiener durch Beigabe von Schlagobers mit Erfolg zu vermciden. 

Ein besonderer Reiz fur Auge und Gaumen sind die gelben Schifflein aus murbem 

Teig, deren weifie Schlagobersmutze mit roten Beeren dicht verziert wird. 

Auch der Suppe, die als alteste Speise der Riesen gilt, war man auf Wiener Boden 

nicht abgeneigt. Aus der Ursuppe, der Brotsuppe, entwickelte sich ein solcher 

Suppenluxus, dafi man um 1300 den Klosterbriidern verbot, an Wochentagen mehr 

als cine Suppe zu cssen. 

Die Gans, in der rOmischen Gberlieferung als Retterin des Ka^itols gepriesen, 

wird im Christentum zum Martinsvogel. Die gebratene Martinigans am 

11. November ist auch heute im Burgenland das Symbol der Festesfreude. 

Ein Blick in die Anfange der siiBen Rezepte ist ftir die Wiener Kiiche von 

besonderem Interesse; was ware denn diese ohne die Wiener Mehlspeisen! 

Das Zuckerrohr also holten sich, nach Plinius, die Rdmer aus Arabien, vorher 

wurde nur mit Honig gesiiOt. Die Kreuzfahrer fanden es neuerlich bei Tripolis 

wieder und brachten es nach Europa. Aber der Weg des Rohrzuckers war weit und 

kostspielig, daher war jener sehr teuer und fiir das Volk noch im 14. Jahrhundert 

unerschwinglich. Zehn Kilograxnm kosteten soviel wie heute ein Ford-Automobil. 

So wurde im Mittelalter der Zucker iiberwiegend nur in Apotheken als Arznei 

verwendct. Zuckerbacker bestanden damals noch lange nicht. Kaiser Maximilian I. 

brachte 1514 erstmalig Zuckerblaser an seinen Hof. 

Salz hingegen, das Symbol der Gastlichkeit, wachst in reicher Menge aus dem 

Boden Ostcrrcichs. 

DIE TAFEL IM MITTELALTER: Die groBc Liicke, die zwischen den raffi- 

nierten Kochrezepten des Apicius, des rOmischen Feinschmeckers im dritten Jahr¬ 

hundert, und den ersten Aufzeichnungen des 13. Jahrhunderts bcsteht, kann man 

nur aus vereinzelten Andeutungen und unvollstandigen Bcrichten erganzen. Im 

allgemeincn machte die Kochkunst im Mittelalter einen vergrObernden Riickschritt. 

Altes Brot, geraucherte Fische und Rindileisch waren die Kosi dcs Ritters im 

Alltag. Der grOBte Wert wurde auf gewaltige Mengen gelegt. Es mufi ja auch sehr 

anstrengend gewesen sein, in einem eisernen Panzer auf schlechten StraBen einhcrzu- 

spazieren, das doppelhandige Schlachtschwert zu schwingen und graBliche 

Abenteuer am laufenden Band heldenhaft zu bestehen. Im Gegensatz zur schlichten 

Mahlzeit im Alltag stand der Aufwand, der bei feierlichen Hochzciten getrieben 

wurde. Eine eingehende Darstellung einer solchen gibt der Geschichtsschreiber 

Ottokar v. Homeck bei der Schilderung der Vermahlung KOnig Belas von Ungarn 

mit dcr Nichtc Ottokars von Bohmcn im Jahre 1264, wo es heiBt: ,,Dc8 t)ber- 

ilusses war da genug. Kaum trug die Donau in den SchifTcn die Last der Speisen 
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und manches barst da im Gedrange.*‘ £r spricht an einer anderen Stelle von Brot 

aus 1000 Scheffel Wcizcn und Wcin fur Leute aus zwci Landem. 

Vor dem 12. Jahrhundert afien beide Geschlechter, der strengen Sittc gemaO, 

getrennt in verschiedenen Gemachern. Dann beniitzte man einen gemeinsamen 

Speisesaal, wo die Ritter an der einen Wand, die Frauen an der anderen safien, 

so dafl die Mine ztim Servieren fur die Diener vOUig frei blicb. Die Teller waren 

damals aus Holz und Zinn, Steingutgeschirr kam erst am Ende des Mittelalters in 

Gebrauch. 

In der Minnesangerzeit war es Pflicht des Gastgebers, die Dame neben ihren 

Anbeter zu setzen. Das Paar erhielt einen gemeinsamen Teller; man speiste noch 

mit den Handen. Der Ritter bedachte dabei das minnigliche Wcib mit liebevoUen 

Worten und guten Bissen. Die gemeinsame Suppenschiissel hat sich, obwohl der 

Minnesang langst verklungen war, bis ins 19. Jahrhundert erhalten. 

Erst Ende des 15. Jahrhunderts taucht in Italien die zweizinkige Gabel auf. 

Anna von Osterrcich, 1601 geboren, fahrt nach dem Chronisten noch mit der 

vollen Hand in das Ragout. Erst im 17. Jahrhundert erscheint der Gebrauch der 

Gabel allgemein in Europa. Im 18. Jahrhundert kommt dann die Dreizink- und 

spater die Vierzinkgabel auf. Trotzdem der Loffel bis in die Steinzeit zuriickreicht, 

wurde die Suppe noch gegen 1500 aus ausgehohlten Brotringen geschliirft, wfihrend 

jener nur zum Herausfassen diente. Ahnlich ist es mit dem Messer. A Is Werkzeug 

reicht es weit zuriick und Messerschmieden gab es schon im 10. Jahrhundert. Bei 

Tisch jedoch wurde es nur vom Hausherm zum Vorschneiden verwendet. Der 

Zahnstocher hingegen hndet sich schon in prahistorischen Qrabern. Das Mittel- 

alter faflt ihn im kostbaren Etui. 

Bis ztir Mitte des 15. Jahrhunderts war es iiblich, riesige Tischtiicher iiber das 

lose aufgelegte Tischblan — das nach Beendigung der Tafel wieder aufgehoben 

wurde — zu decken und sich dieses wahrend der Mahlzeit liber die Knie zu legen. 

Ehe man in die Schiissel langte, wischte man sich die Hande iedesmal vorher im 

Tischtuch ab, so dafi dieses bei groBen Tafeln wahrend des Mahles mehrmals 

gewechselt werden muBte. Erst 1450 wird die Serviette bekannt. Sie ist kaum wieder- 

zuerkennen, als am Hof Leopolds II. der Luxus farbiger Samtservietten einge> 

fuhrt wird. 

Natiirlich fehlte es nicht an Regeln und guten Lehren. In einem italienischen 

Kompendium aus dem Jahre 1480 heiBt es: Nimm nicht zu groBe Bissen in beide 

Backen. Halte deine Hand nicht zu lange im EBgeschirr und greife erst zu, wenn 

der andere die Hand aus der Schiissel gezogen hat . . . 

Die Feinheit des Benehmens beim Essen zeigte sich dadurch, daB man nur mit 

drei Fingem zugriif. Das gemeinsame Tafelglas war bis 1550 Sitte. Das Glas war 

vor jedem Trinken mit dem Tischtuch abzuwischen, ebenso der Mund. WomOglich 

war auch das Glas nur mit drei Fingern zu halten. Trank eine Dame, so trat ein 
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Diencr herzu und hielt eine Schalc unter ihr Kinn. Die Speisen waren bcuu 

Auftragen wegen des Puders im Gesicht und auf der Periicke immer mit einer Serviette 

vcrdeckt. Ehe der Fiirst von einer Speise nahm, mufite der Mundschenk Kost- 

probcn vor den Augcn aller nehmen, ja er mufite das Besteck mit einem Brot 

abwischen und dieses dann essen. So grofi waren Mifitrauen und Angst vor Ver- 

giftung. I^ange Zeit fand der Talisman bei der Tafel Verwendung; er wurde unter 

Teller und Glaser gelegt. 

Im 15. Jahrhundert gait die Wiener Kiiche in Europa vielleicht als die beste. Wenn 

die Wiener in den Kampf zogen, gingen ihre besten K6che ins Feldlager mit. Der 

wackere Kapuziner Abraham a Santa Clara konnte sich liber die Vbllerei der 

Wiener sehr erbosen. Es wundere ihn nicht, heifit es in einer seiner Predigten, 

dafi oft wegen der Kiiche Haus und Hof zugrunde gehen und die so edle Seele 

von der groben Schmcrwampe unterdriickt werde. 

GLANZVOLLE ZEITEN: Die Hbhepunkte an Glanz und Luxus erlebte 

Osterreich in der Leopoldinischen Zeit, unter Karl VI., unter Prinz Eugen und 

dann in den Tagen des Wiener Kongresses. Ein besonderes Schmuckstiick jedes 

offiziellen Festessens bildete der Tafelaufsatz. Phantasiereich gestaltetes Zuckerwerk, 

Arabesken, Ornamentik und Figurcngruppen sinnenfreudiger Art waren schon 

in der hbfischen Zeit beliebt. Das Arrangement der Speisen wetteiferte mit dem 

Tafelschmuck. So wurden die gebratenen Tauben und Hiihner liebevoU um einen 

aus Brottcig gebackenen Pelikan szenisch gruppiert. 

Die dckorative Periode treibt den Luxus bis zu vergoldeten Spanferkeln. Schiffe 

aus kbstlichem Backwerk werden mit Friichten aus Marzipan beladen. Die 

Marzipanfriichte sind bis heute erhalten geblieben. Ein anderes Mai wettcifern 

Tischfeuerwcrke mit maskierten Speisen und kunstvollen Gebilden, wie Statuen, 

Brunnen und Schldssern aus efibarem Stoff. Viele Konditoren jener Zeit waren 

akademische Bildhauer. 

Wahrcnd dcs Wiener Kongresses entfaltete die ^5tadt den hbchsten Luxus. Die 

kaiserliche Hoftafel kostete taglich 50.000 Gulden. Die reichen bsterreichischen 

Adelshauser gaben Festmahler bis zu 700 Gedecken. Ein Tag in dcr Woche war 

liberhaupt flir die glanzenden Empfange freigehalten. 

Die sogenannten Wirtstafeln, Tables d*h6te genannt, haben sich in Wien nie 

durchgesctzt. Zu diesen erschien zu bestimmter Zeit eine bestimmte Anzahl von 

Pcrsonen, um fur einen festgesetzten Preis eine flir alle gemeinsam serviette Mahlzeit 

einzunehmen. Wer am brutalsten zugriff und am schnellsten afi, hatte seinen Vorteil. 

Die Wiener aber licben nicht die Hast bei Tisch, so blieben die Tables d'hote 

hier ohne Gaste. 

Hingegen gab es neben dem gebrauchlichen Wirtshaus noch die Trakteurs. 

Man speiste dort zwischen elf und drei XJhr zu jeder Zeit. Das Mittagessen kostete 

jc nach Wahl bis zu einem Gulden. Daher waren die Gaste auch sehr verschiedenen 
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Standes. Dcr Speisenmeister stand wie ein Major beim Befehlcn seiner Truppe 

in der Mitte des Zimmers und kommandierte die Kellner. Die Hsser safien wie 

Heringe, versehlangen ihre Mahlzeit und wurden vom Nachsten abgeldst. 

Das Biirgertum lebte in der Biedermeierzeit sein Lebcn innerhalb des Hauses 

fur Familie und Gaste und hatte an besonderer Offentlichkeit kein Interesse. Daher 

liegt seine Geschichte in der Familientradition, die sich in geradezu kiinstlerischem 

Schwung ihre Lebensart und ihr Brauchtum geschaffen und erhaltcn hat. Wenn- 

gleich die Wienerin nach auBen bin die Emanzipation der berufstatigen Frau sparer 

crreicht haben mag als in anderen Landem, so wurde sie sehr friih im Bereich von 

Familie, Heim und Salon zur unbestrittenen und besonders verchrten Tragerin 

einer spezifischen, charmanten Lebenskultur. Die kleine Frau in Wien hat ihre 

Phantasie, ihren Gcschmack, ihr Gefiihl und ihre Liebc immer wieder auf das 

Haus und seine gepflegte Atmospharc verschwendet. Sie hat ein unsicrbliches 

Verdienst an der so geriihmten Wiener Gemiitlichkeit. Dies ist ihr in der 

iippigen Zeit des Uberflusses nicht schwergemacht worden, aber sie hat es 

verstanden, dariiber hinaus dem einfachsten Essen einen Anstrich von Poesie zu 

geben. Ein bliitenweifies Tischtuch, eine geschmackvolle Schalc mit Blumen, 

ein Service aus altem Porzcllan, ein zierlicher Unters?.tz zur Weinfiasche, ein 

bifichen Griin als Aufputz kann den Reiz eines bescheidenen Mahles erhtthen. 

Oder das hauchzarte, in Pastellfarben gehaltene Tischtuch des Wiener Jausen- 

tisches mit den verschiedenen handgemalten Biedermeierschalcn, dem rcizvollen 

Blumenarrangement, dem weiB bezuckerten, knusprigen Guglhupf in der Mitte 

und dem duftenden BohnenkaBee, wie kann das den Alltag entspannend 

unterbrechen! 

Daraus ist auch zu verstehen, daB die Gaststatten in Wien zum Untcrschied 

von anderen groBen Stadten als weniger verlockend geschildert werden, Der 

Fremde, der langer als acht Tage in Wien blieb, suchte sich eine Privatwohnung. 

War cr ein Mann von Rang und Namen, so fand er rasch Bekannte und freie Tafel 
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Es war flir Fremde geradezu Ublich, bei 

langerem Verbleib ein privates Monatszimmer 

zu bcziehen und im Gasthof nur zu speisen. twSjF 
In Wien war alles billiger als in anderen 

Stadten. Karl Julius Weber schreibt: Wo 

ist die grofie Stadt, wo der Philosoph fur 

eine so geringe Summe so angenehm leben 

kann und der Weltmann mit 3000 bis 

4000 Gulden die elegante Welt so geniefien 

kOnnte? Auf jeden Fall lebt man in Wien 

mit der Halfte des Geldes und dabei doppelt 

besser. , | 

Glasbrenner schrieb begeistert von Wien: \ 

Der Wiener ist an erster Stelle Mensch. 

In Wien herrscht kaum ein Kastengeist. In ^ 
demselben Wirtshaus sitzen Lakeien, Fiaker neben Kiinstlern, reiche Biirger und 

Kaufleute neben Bcamten. Der Wiener geht unbekiimmert seinen Weg und sucht 

sich seine Vergniigen, Wird es ihm heifi, so zieht er sich den Rock aus, juckt 

es ihn in den Beinen, so tanzt er, gefallt ihm ein Madchen, so macht er ihr den 

Hof, will er trinken, so trinkt er, Er ist immer Mensch, immer ungeniert. Das 

hat er sich iiber die Zeiten des Reichcums eines Kaiserreiches hinaus in eine 

arme Zeit erhalien und gerettet. 

WIENER SPEZIALITATEN: Mancher Auslander hat gefunden, dafl die 

Osterreichische Kiiche die beste, die nahrhafteste, ja die schwelgendste sei. Der 

Englander begniigt sich mit cinem Rostbecf, der Franzose mit einem Hammel- 

braten, einem Ragout oder ein paar Pasteten, der Italiener mit Stracchino und 

Spaghetti. Rutland hat seine nahrhaften Krautsuppen mit den FleischknOdeln, 

der Ungar das Paprikagulyas, der Dane die BucAweizengriitze in Obers. Der 

Wiener aber licbt die Menge der Schiisseln. Vom Auerhahn bis zur Taubc, von 

der Forclle bis zum Thunfisch mufi allfes Gefliigel und das ganze Reich der Fische 

seinen Festtisch mit Leckerbissen zieren. Der Wiener lafit aber in seiner Zubereitung 

die Zutaten zuriicktreten und bringt seine Fleischspeisen eher- ^ la nature. Der 

Englander licbt die Worcestersauce, der Ungar roten Paprika, der Franzose ver- 

schiedene Gewiirze und Mayonnaisen, der Wiener hingegen zieht, soweit als mOglich, 

das Fleisch in seinem urspriinglichen Geschmacke vor. Die Wiener Kiiche vereint 

aber auch die Lieblingsgewohnheit des Gaumens aller dieser Nationen auf ihrer 

Speisekarte, denn Wien hat gelernt, internationale Kiiche zu fiihreh. 

Unter den Besonderheiten der Backkunst ist wohl als erstes das Wiener Gcback 

zu nennen, Es hat seine eigene Chronik. Kaiser Friedrich IV. liefi 1487 erstmals 

die Semmeln mil seinem Bild darauf backen und schenkte davon jedem der im 
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Stadtgrabcn zusammengerufcnen Kinder cine. Seithcr tragt die Semmel den 

Namen Kaisersemmel. 200 Jahre spater wurde das Kipfel nach dcr Halbmondform 

des turkischen Sabels gebacken und wurde anfanglich auch Mond genannt, spater 

Gipfel in Beziehiing zum Gipfel des Stephansturmes, der einen Halbmond an der 

Spitze trug; schlieBlich wandelte es sich vom weichen G z\im knusprigen harten K. 

Damals erschien auch die Figur des Wiener Brezelbacks. Allmahlich kamen dann 

die Salzstangerln hinzu> die Girafferln, die Schnecken, das Briochegebiick. 

Eine andere Spezialitat ist der Wiener Faschingskrapfen. 1615, aufs Jahr genau, 

hat eine Luxusbackerin, Cacilie beim Peilertor — wo jetzt die Naglergasse fiihrt —, 

die Krapfen erfunden. I hr zu Ehren hieBen sie damals Cillikugeln. Erst dc^ifiig 

Jahre spater erfuhren sie eine Verbesserung durch die siiBe Fiille einer Marmelade. 

Ein Krapfen, entzweigebrochen und von eihem Madchen dem geliebten Jiingling 

dargereicht, diente als Verlobungszeichen. In Wien gab es manch bekanntes Krapfen- 

haus. Im Fasching 1815 wurden allein acht bis zehn Millionen Krapfen verzehrt. 

Aber auch einfachere, sogenannte Hausmehlspeisen hat Wien zur Spezialitat 

erhoben, so die ZwetschkenknOdcl. Als einmal der Fiirst Metternich mit Alexander I. 

und Talleyrand dicht im Gesprach beisammensaB, vermutete der sachsische 

Gesandte eine hochpolitische Diskussion. Er naherte sich langsam und leise. Allein 

er wurde schwer enttauscht. Der osterreichische Kanzler erklarte seinen aufmerk- 

samen ZuhOrern lediglich mit Eifer das Rezept von Original Wiener Zwetschken- 

knOdeln. 

Neben den ZwetschkenknOdeln, die meist aus feinem Kartoffel- Oder Brandteig 

gemacht und nach dem Kochen dick in goldgelb gerOstete Semmelbrosel ein- 

gewickelt und mit Staubzucker iiberstreut auf einer Schiissel warm angerichtei 

werden, gibt es noch unter den vielen KnOdelarten die beliebten, saftigen Marillen- 

knOdel aus den Wachauer Marillen. 

Die Kombination von Mehlspeisen mit Obst ist eine beliebte Art der geriihmten 

Wiener Hausmehlspeisen. Da gibt es den ausgezogenen Apfelstrudcl von hauch- 

zartem Teig und saftiger Fiille, daneben den 

Kirschenstrudcl. Die Krone der Strudel aber bildet 

der Milchrahmstrudel, dessen Fiille aus gesiiBtem 

Topfen, Rahm und Rosinen wohl jedem Gaumen 

herrlich schmcckt. 

Metternich verdanken wir eine weitere Speziali¬ 

tat: die Sachertorte. Der Fiirst wollte seinen 

geladenen Gasten durch eine besondere t)bcr- 

raschung Freude machen und trug seinem Kiichen- 

chef Sacher auf, eine exquisite Delikatesse vor- 

zubereiten. Der Ahnherr des Hauses Sacher kom- 

ponierte nun jene Torte, die seither ihren Sieges- 
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zug durch die ganze Well gchaltcn hat. Die Gastc dcs Fursten waren von der Torte 

ebcnso begcistert, wie es ihre zahlloscn Liebhaber noch heute sind. Mil Flugzeug 

gingen Sendungen nach England, Amerika, Indien und sogar nach Japan. Auf alien 

internationalen Kochkunstausstellungen ist diese Tone als Wiener Spitzenleistung 

ausgezeichnet worden. Sic hat an der koniglichen Tafel im Buckingh^mpalast, 

beim Gala-Diner des Prasidenten der franzbsischen Republik wie beim raffinien 

zusammengestellten Gastmahl des indischen Maharadschas gleiches Heimatrecht. 

Diese Tone ist einc wohlgestimmtc Komposition. Jceiner der zahllosen Versuche, 

sie nachzuahmen, ist gelungen. Form und Farbe sind charakteristisch. Ihr Ge- 

schmack ist zart, abgctbnt, mild, nicht zu siifi, nicht zu weich, nicht zu trocken, nicht 

zu sandig. Sic zerschmilzt auf der Zunge. Ihr grofier Vorzug ist die Haltbarkeit, 

die bis zu zwci Wochen betragt. 

Zum Begriff der Nationalspeisen fiir Wien sind wohl das Backhendl und das 

Wiener Schnitzel gcworden, Wahrend der Wiener zu Hausc als Gabelfriihstiick 

mit einc'* Eicrspeise vorliebnimmt, muB cs auBcr Haus schon eine kleine Ponion 

Kaiserfleisch, cin „Einspannen‘ oder ein Krcnfleisch sein, Auch der gebackene 

Schinken ist eine Spezialitat der Wiener Kiiche. 

Oft wurden auch als Nationalspeise des Phaakenvolkes an der grauen „blauen*" 

Donau das Beinflcisch, das Ripplcrte und dcr Tafelspitz bezcichnct. Das stimmt, 

wenn man sich auf die Lieblingsgerichte der Wochentage beschrankt. 
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Es liegt in der Higenart des Osterrcichers, fur jede seiner Eieblingsspeiscn auch 

ein bcsondcres Lokal vorzuziehen, wo man eben die eine odcr andere Spcisc einmaiig 

gpjt zuzubereitcn weifi. So wird sich ein echter Wiener gern der Miihe unterziehen und 

nach Thallem fahrcn, well es doch dort die allcrbcsten Backhendl gibt. In Breitcn- 

furt bei Mauer ist wieder der beste „Millirahmstxuder‘ zu Hause. Wer abcr ein nob¬ 

les Krebsenesscn wiinscht, der mufi zuin Prohaska in den Pratef fahren und wer 

sich mit einer gebratenen Gans zufrieden gibt, der findet das knusprigste Oansl- 

brusterl im Schottenkeller. Wer fiir Abwechslung in der Garnierung und fiir groBe 

Auswahl in kalten Platten schwarmt, der geht in den Rathauskeller. Will einer die 

frisch gefischten Forcllen mit einem guten Tropfen begiefien, so leistet er sich 

einen Sonntagsausflug nach Heiligenkreuz. Die besten Fische aus der Donau aber 

gibt es in Fischamend hinter dem altcn Tor. Die sui5e Welt der Frau besitzt ihrc 

Stammkonditorei, in die der Weg von oder zu den Einkaufen wie selbstverstandliche 

Begleitmusik fuhrt.- 

Man kann fUr die Wiener Kiiche schwiirmen und trotzdem auch die kulinarischcn 

Spezialitaten der Bundeslander lieben: Im Gcbirgsbauernhof muB sich der Haus- 
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bedarf freilich nach MOglichkeit auf die Eigcnwirtschaft einrichten. Friih und abends 

ifit der Waldbauer cine Stofisuppe aus saurer Milch und Mehl und dazu meist 

Schwarzbroc. Mittags hat er Knbdel mit Kraut Oder saure Riiben. Nur am Sonntag 

gibt es Gcselchtes oder eingesauertes Schwcinernes. 

Der reichere Bauer liebt den Genufi des gekochten Mastviehfleisches. Er kennt 

auch zahlreiche siiBe und gesalzene Mehlspeisen, wie Knbdel^ Nudeln und ahnliches. 

Zu Festtagen geht es meist iippig her> da spiclen die aus Schmalz herausgebackenen 

Speisen eine grofie Roller Krapfen, Schneeballen, Polsterzipfe. Zu Weihnachten 

backt man allgemein das Kletzenbrot aus vielerlei Friichten. 

Im Burgenland erfreut sich dcr Krautstrudel besonderer Beliebtheit. XJngemein 

gern macht man scit jeher das ,jSchbberr‘. Ein Teig aus Mehl, Milch und Eiern 

wird zehn- bis zwblfmal in kurzen Intervallen iibereinander hngerdick in eine irdene, 

mit heifiem Schmalz gefiillte Rein gegossen. 

Die in Niederbsterreich beheimateten Baumkuchen oder Prligelkrapfen, die 

Schnlirkrapfen und der Schmerstrudel gehbren zu jcdem Festschmaus bei Hochzeit, 

Glockenweih, Kirch- und Tauffest. 

Oberbsterreich hat sich mit seiner Linzertorte sowie mit der Linzerbackerei und 

der Xraunkirchnertorte in die bsterreichische Kiichc eingefiihrt. Bekannt sind die 

Reinanken der Salzkammergutseen. Die ,,Schwarzreiterr‘, eine besohdere Saiblingart 

aus den Gosauseen, waren dem Herrschergeschlecht vorbehalten und galten schon 

deshalb als etwas besonders Dclikates. 

Salzburg war frliher durch die Salzburger Zungen bekannt. Bis hcute aber 

bekommt jeder Gast vor seinem Abschicd den kbstlichen Flaum der Salzburger 

Nockerln zu kosten. Die Mozartkugeln sind ein seltenes Konfekt, das in der Stadt 

Salzburg durch reizende Packung und Aufmachung zu einem siiBen Geschenk- 

artikel wird. 

Die griine Steicrmark hat sich in der Zubereitung des Sterzes sowie in der Berei- 

tung der Maisspeisen besonders ausgezeichnet. Fiir den Fremdcn interessantcr 

sind allerdings das steirische Schbpserne und die Poulards, eine anerkannte bster- 

reichische Markenware. 

Das Tirolcr Grbstl als Alltagsspeise hat eine Reihc vornehmerer SiiBspeisen als 

Tiroler Spezialitaten an seiner Seite: der Hupfauf, eine feine Mehlspeise, der Schutz- 

auf, ein Topfengericht, und der versoffene Kapuziner aus Semmcln, Wein, Mandeln 

und Rosinen. 

Der Karntner Reindling mit seinen Spielarten verdrangte in seinem L.ande den 

Gugihupf mit Erfolg. 

Wenn einer eine reiche Speisekarte zur Seite legt und Kasspatzle oder Bodensee- 

felchen verlangt, dann ist es sichcr dcr im Essen geniigsam-bescheidene Vorarlberger. 

WIENER GASTDICHKEITEN: Im Dreifiigjahrigen Krieg vcrwildern die 

Sitten, Jargon dcr StraBc und Faustrccht der L^ndskncchtc ziehen in die Siubcn 
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dcr Gasthdfe ein. Das Endc dcs 17. Jahrhunderts sucht die Verrohung wiedcr 

auszugleichen, strenges Zeremoniell tritt zunachst in Frankreich seine Herrschaft 

an und wirkt iiber die Grenzen. Allmahiich entwickelt sich in den Gasthausern 

wieder etwas Komfort, obwohl die Gaste dem Hausknecht — in Hrmangelung von 

Klihgeln — noch durch die Finger pfeifen. 

In der Periode der Schaferromantik wurden die GasthOfc geradezu popular. 

Fiirstlichkeiten gaben dort in galanter Manier zwanglose Kostiimfeste, die ,,Wirt- 

schaftcn“, bei denen selbst Kaiser und Kaiserinnen als Wirt und Wirtin auftraten, 

wahrend die iibrigen Mitglieder des Hofes teils als Gasthausbediente, teils als Gaste 

figurierten. Rangstreitigkeiten wurden so vermieden, die Gemlitlichkeit sehr gehoben. 

1698 weilte Peter der Grofie inkognito am Wiener Hof und nahm in der Tracht 

eines frieslandischen Bauern an einer ihm zur Ehre veranstalteten ,,Wirtschaft“ teil. 

Kaiser Leopold kredenzte ihm den Wein in einem kostbaren Kristallglas und bat 

ihn dann, den Pokal als Geschenk anzunehmen. 

Als Anno 1678 Fiirst Johann Georg zu Anhalt-Dessau am kaiserlichen Hof zu 

Wien bei einer solchen Wirtschaft in der Verkleidung eines hollandischen Schiffers 

erschien, trank ihm Kaiser Leopold mit den Worten zu: Weil ich glaube, dafi sich 

keiner besser auf den Wind versteht als ein hollandischer SchifFer, so trink ich 

ihm Gesundheit zu mit dem Wunsch, daft derjenige Wind dem R6mischen 

Reich, meinem Haus und Ihnen auch selbst jederzeit favorable sein mbge, so 

wie Sie ihn verlangen. 

Da bei diesen Wirtschaften alle weiblichen und mannlichen Fiirstlichkeiten mit 

wirklicher Begeisterung mittaten, entwickelte sich auch viel Phantasie um die Folge 

der Speisen und manche lustige Einfalle von Gerichten wurden da geborcn. 

Als das alteste Gasthaus von Wien gilt das Griechenbeisl am Fleischmarkt; es 

geht bis auf 1500 zuriick. Wcr mehr als zwei Glas Bier trank, legte dann Streich- 

hblzer vor sich auf den Tisch. Mancher Tisch konnte don im Laufe des Abends 

ein kleines Ornament aufweisen, Schon der liebe Augustin, der Vorlaufer der Volks- 

sanger, selbst als Winssohn 1643 in Wien gcboren, hat dort den Dudelsack gespielt 

und sein beriihmtes frOhlich-mclancholischcs Lied gesungen: 

,,0, du lieber Augustin, alles ist hin . . 

Welch weiter Bogen spannt sich von ihm iiber die Schrammelmusik bis zu Girardi 

und seinem unverganglichen Fiakerlied! 

Ungefahr gleich alt mit dem Griechenbeisl diirfte der Matschakerhof sein, der 

ebenfalls schon im 15. Jahrhunden genannt wird. 

Wahrend des Wiener Kongresscs vcrsammelten sich die Attaches der Machte 

zur standigen Mittagstafel im Hotel ,,Kaiserin von Osterreich“, bald ,,Diplomaten- 

b<irse“ genannt. Der Stammtisch dieses Hotels hiefi die ,,Chronik von Wien“. 

Hier wurden in gemiitlichen Gesprachen intime Kabinettsfragen erOrtert und Tages- 

neuigkeiten erzahlt, die der Presse noch lange unbekannt blieben. 
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ITicn, Hotel Sachetj Unterschriftentischtuch mit Namens):ugen beruhmter Personlichkeiten 

,,Die drei Hacken“, sparer der „Rdmische Kaiser‘% gait zur Kongrefizeit als 

das vornehmste Lokal von Wien. Es ist leider verschwunden und h.at heute einer 
Versichcrungsanstalt in der Renngasse Platz gemacht. 

Im Hotel Sacher verkchrte der 5sterreichische Hofadel. Im Garten des Hotels 

dominierten die alten Osterreichischen Uniformen. Die gute, gepflegte Kiiche des 

Hauses wurde allgemcin geriihmt. Die Wirtin, Frau Anna Sacher, war eine bekannte 

Wiener Figur. Sie rauchte wie die Daninnen Zigarren, aber nicht die kleinen Ziga- 

rillos, sondern grofie, dicke Zigarren, Jeder fiihlte sich im Hause dieser Frau hei- 

misch, da sie es besonders gut verstand, auf die Eigenart jedes einzelnen ihrer Gaste 

einzugehen, seine Wiinsche zu erfiillen, seine Lieblingsspeisen zu beachien. Dieses 

Hotel, durch seinen Gesellschaftskreis das cxquisitestc von Wien, war oft der Schau- 
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platz von Zusanynenkiinften, die das 

Schicksal Europas bestimmten. Die Di- 

plomaten der gaiizen Welt ziihlten zu 

seinen Gasten. Wir kOnnen dort noch die 

Speisekarte sehen> auf die der ungliick- 

liche Kronprinz Rudolf wenige Tagc 

vor seinem Tod eigenhandig die Speisen 

und Weine schrieb, die cr wunschte: 

Austem, SchildkrOtensuppe, Hummer- 

cotelette a rAmericain, blaugesottene 

ForcUcn mit Venczianersauce, Wachtel- 

ragout> Franzbsisches Poulard, Salate, 

Kompott, Kastanienpudding, Eis, Sacher- 

torte, Obst, Kase. Dazu Chablis, Mouton- 

Rothschild, Rbdcrer-Chry stall, Sherry 

Superieur. Ein Schatz des Hauses ist das beruhmte Tischtuch als Gastebuch. 

Mehr als 140 der vomehmsten Gaste setzten ihrc Unterschrift darauf. Diese, auf 

eine weifie Damastdecke gesetzten Autogramme wurden von Anna Sachet eigen¬ 

handig ausgestickt imd sind von unikatem Wert. 

In der „Ungarischen Krone** verkehrte Franz Schubert. Es bildete sich dort ein 

Kreis, den man „Canevas**-Gesellschaft nanntc, weil Schuberts stehende Redc- 

wendung beim Eintritt eines Ncuen war: Kann er was? Diescm Kreis gehbrtcn 

Schwind, Schnorr, Bauemfeld, Lachner und andere an. 

Eine Eigcntiimlichkcit von Wien sind die Praterrestaurants, unter dcnen einige 

nach ihren Preisen die Klassifikation Nobeletablissement tragen. Die Glanzzeit 

dieser Lokale begann mit dem Blumenkorso in der Biedermeierzeit. Ein lustiges 

Volk ist auch ein gutes Volk. In Wien sind die Gegensatze von tiefem Elend und 

grOfitem Luxus milder als in anderen 

Grofistadten, So ist der Wiener 

Prater alien Schichten eine Freude, 

eine Erholung, ein GenuB. Ein Eis 

beim Eisvogcl, ein Kaffee im Sacher- 

pavillon, ein ImbiB im Lusthaus 

war fiir viele erschwinglich. 

Links am Weg, von der Stadt 

kommend, reihcn sich die Prater- 

kaffeehauser aneinander. Noch hcute 

gilt, was Adalbert Stifter schon 1844 

iiber sic geschricben hat: „Aus 

jedem erschallt Musik. Unter den 
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Baumen stehen vide tausende Sessel, 

iiberwuchcrt mit geputztcm Men- 

schengestriipp; das redet, das lacht^ 

das braust, das klingelt an die 

Glaser, und vor den Augen, auf und 

ab, zieht das Rollen der glanzcnden 

Wagen. So weit das Auge schaut, 

ist es, als nahme die AUee kein Ende.“ 

Gerade an Kaffeehausern ist Wien 

schr reich. Nahm doch von Wien 

aus der Kaffee seinen Siegeszug 

durch die Welt. 1683, nach der 

Befreiung der Stadt von dcnTiirken, 

fanden sich grofie Mengen von 

KafFeebohnen. Der Pole Kolschitzky, der sich wahrend der Belagerung um die 

Stadt grofie Verdienstc erworben hatte, bekam als Lohn die seltenen Bohnen 

geschenkt. In einem ihm zur Verfiigung gestcUtcn Haus erdffnete er das crste 

KafFeehaus „Zur blaucn Flasciie'\ 

Wien wnfitc den alten arabischen Spruch stets zu behcrzigen, der da heifit: Der 

KafFec mu8 sein schwarz wie die Nacht, siifi wie die Liebe, heiO wie die HoUe. 

Das KafFeehausleben bliihte rasch und machtig auf. Auf die Frage: wo ? antwortete 

der Wiener bald nur mehr: im KafTeehaus. 

Wo spreche ich dich? Wo hole ich Sie mit dcm Wagen ab? Wo spielc ich Kartcn, 

wo Billard? Wo entflichc ich eincr Gardinenpredigt ? Wo hbre ich die letzten Neuig- 

keiten? Wo griindc ich cincn Klub? — Im Kaffeehaus! Mit der Zcit hatte jeder 

Stand sein cigenes Kaffeehaus. Da gab 

cs das Jiinglings-, das Kiinstlcr-, das Pen- 

sionisten-, das Damen-, das Bohemien- 

caf^ und vide andcre noch. 

Im Kaffeehaus licgt Illusion, und die 

kleinste Illusion kann den Wiener gliick- 

lich machen. Der Kaffee ist seit 1683 

tatsachlich das Licblingsgetrank der 

Wiener geworden, das sic auch auBcr- 

halb des Kaffeehauscs vorzuglich zu be- 

reiten wissen. 

Das Wiener Kaffeehaus aber hat sich 

so vielseitig und cigenartig cntwickelt, 

daB es geradezu ein Exportartikel ge¬ 

worden ist: „Wiener Stammcaf6!“ 
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Nicht nur ein eintOniger 

Schwarzer kann bestellt werden, 

o nein, es gibt fiir den Ein- 

geweihten eine Reihe von Ab- 

stufungen. Der Mokka mit und 

ohnc Schlagobers, der Ein- 

spanner, die Melange, der 

Kapuziner, eine Schale Gold, 

cine Schale Nufibraun. Dazu 

ein Kipfel, das erhbht den 

Genufi. Auch gibt es immer 

ein Glas Wasser dazu, das 

nachher, wenn der Gast nichts 

Bezahlbares mehr bestellt, als 

unbezahlbare Erfrischung im¬ 

mer erneuert wird. Man sitzt 

an kleinen Marmortischchcn, 

hat hundert gutgekleidete Men- 

schen um sich, und ob man 

im Raum herumblickt oder auf 

die Strafie schaut, es ist ein 

buntes, bewegtes Bild. Will 

man lesen, so hndct man eine 

Unzahl von Zeitungen und 

Illustrierten, von Mode- und 

Kunstblattern. Bei einer Schale 

Melange und einem Kipferl 

kann man dort stundenlang 

sitzen. 

Franz Schubert machte sich 

hauhg scinen fiir ihn unent- 

behrlichen Kaffce zu Hause. 

Die kleine Handmuhle nannte 

er witzig die Wohnung seines heiligen Geistes. Beim einfbrmigen Gerausch des 

Mahlens, so versicherte er, seien ihm schon die schttnsten Ideen und T6nc 

gekommen, so das D-moll-Quartctt. Beethovens erprobtcs Kaflfcerczcpt warcn 

60 Bohnen pro Tassc. 

Allmahlich wurde auch die Schokolade in den Kaffeehiiusern serviert. Als 

Fernando Cortez 1519 in Mexiko landete, lemte er das Getrsink der dortigen Ur- 

einwohner kennen. Es wurde am Hof Montczumas, des Ictztcn Hcrrschers der 

ITTenu 

mif 

Rarp^eri' 
Oin^m^rcrfm mit 

Ottan^eiei^^crcim- ^ 

^tttocca 
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Aztekcn, feierlich in goldenen Schalen gcrcicht. Die 

europ^schen Arzte waren iiber die Kakaobohne ge- 

teilter Meinung. In Wien waren die Gegner in der 

Minderheit. Der Wiener Professor Rauch wagte es, 

sich 1694 gegen die Schokolade auszusprechen. Er 

wurde darob seines Postens enthoben und sein Buch 

wurde eingestampft. Wenn es um eine Bereicherung 

der Kiiche ging, kannten die Wiener keinen Spafi. 

Die Limonadehiitten waren eine spatere Erhndung. 

Bei grbBtem Zuspruch der Damenwelt setzten sie 

sich vor allem in den Sommermonaten durch. Es 

waren Zelte auf dffenen Platzen, wo man Limonade, Mandelmilch und Gefrorenes 

anbot. Am Graben, am Hof, auf der Bastei, am Karntnertor, am Neuen Markt 

wuchsen sie aus dem Boden. Bei giinstigem Wetter dauerten die Amusements 

bei zartlichem Gefliister in Sommernachtsliiften und Mondenschein oft bis zum 

Morgen. 

Fiir die Manner gab es als Gcgengewicht die Weinkeller und die Heurigen. 

Dcr Osterreicher trinkt mehr, well er auch mehr ifit, aber er ist kein Saufer. Bei 

einem Efigelage miissen gute Weine das Wohlbehagen dcs Gaumens erhbhen und 

die Verdauung der Mittagstafel bis zum Nachtmahl fbrdern. Im 18. Jahrhundert 

war es ublich, dafi jeder Hausherr eine Weinliste hatte, aus welcher der Gast wahlen 

konrte. Daraus entwickelte sich ein Geltungsbediirfnis, so dafi es in Wien Hauser 

gab, in denen achtzehn bis zwanzig verschiedene Weinsorten fiir die Gaste bereit 

gehalten wurden. 

JA, DER WEIN! So wie die Ostcrreicher sich in ihrer Eigenart als Grazer, 

Linzer, Salzburger, Tiroler usw. unterscheiden, so ist es auch beim Wein. Deshalb 

hat der Osterreichische Wein den meisten auslSndischen Weinen eine wichtige 

Eigenschaft voraus: in ihm findet jede Geschmacksrichtung ihre befriedigende 

Erfiillung. Begonnen von bescheidenen leichten, 

siifhgen oder sauerlichen durstlbschenden 

Weinen, bis zu den hochgeziichteten Spitzen- 

gewachsen findet sich eine Stufenleiter bester 

Sorten, die den verwOhntesten Anspriichen von 

Geschmack und Qualitat jederzeit entsprechen 

k6nncn. So wie der Wiener die Eigenschaften 

allcr Ostcrreicher in sich vercinigt, so ist es auch 

beim Wiener Wein. Er hat den Zauber der 

Blumen und die Starke der Berge. Nur wenigen 

ist es geg5nnt, sich an den vielfaltigen und oft 

nur sehr feinen Unterschieden dcr einzelnen 
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Sorten voU zu erfreuen. Nicht jedem, der trinkt^ offenbart sich ein Wein. Der 

Wein will umworbcn, will gepriift, will mit Licbe, beinahc mit Andacht von 

Zunge und Gaumen umschmeichelt und genossen sein. 

Alter als der Name Osterreichs selbst ist der Weinbau in diesem Lande. Als 

der Transport des Weines fiir die rbmischen Legionare an der Donau von Italien 

herauf Schwierigkeiten bereitete, hob Kaiser Probus das fiir die rbmischen Provinzen 

bestehende Pflanzverbot auf. Von da an entstanden auf den sonnenumfluteten 

Hiigeln entlang der Heerstrafie von Aquileja nach Carnuntum und an den Hangen 

des Wienerw’aldes die ersten Weingarten. Im Auf und Ab der Geschichte kam unter 

Karl dem Grofien dcr Weinbau zu neuer Bliite. Die Klbster und Stifte, die 

Passauer und Salzburger Mbnche nahmen sich in liebevoller Weise der Pflege der 

Reben an. Noch heute sei ihnen dafiir gedankt! 

Schon zu Zeiten der Babcnberger war Wien von einem Kranz griinender Wein¬ 

garten umgeben. Im Seitzerkeller unter den Tuchlauben wurden im 14. Jahrhundert 

18,000 Kerzen pro Jahr verbraucht, und aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts 

berichtet der Chronist, dafi die Weinlese in Wien voile 40 Tage gedauert habe 

und dafi taglich 300 Wagen mit Trauben in die Stadt eingefahren worden scien. 

Damals schon wurden, um einen Preissturz zu vermeiden, Ncuanlagen verboten. 

Anno 1448 schreibt Kanzler Aeneas, der spatere Papst Pius II.: Die Weinkeller 

sind also weit und tief, dafi man spricht, die Stadt sei nicht minder unter als liber 

der Erde gebaut. 

Zu den Wiener Warenmarkten, zweimal im Jahre, konnte man unter dem ver- 

brieften Schutz des Landesherm Waren jeglicher Art heranbringen, ausgenommen 

Bier und Wein. Im 17. Jahrhundert tranken die Handelsherren in Amsterdam 

und Gent mit Vorliebe den Wiener ,,Nu6berger“, und ehe die Tiirken 1683 vor 

Wien ihren Siegeszug unterbrechen mufiten, wurden sie vom Wiener Wein in aller 

Stille iiberwaltigt. 

Eine jahe Unterbrechung des friedvoUen Gedeihens brach 1872 dutch das Auf- 

treten der Reblaus herein. Aus Obersee nach Europa eingeschleppt, vernichtete 

dieser gefahrlichste aller Rebschadlinge nahezu den gesamten Weinbau des Kon- 

tinents. Schwere Jahre kamen fiir die Osterreichischen Weinbauernfamilien; es 

waren ihrer nicht weniger als 60.000, alle jene Mcnschen nicht mitgcrcchnct, die 

in abhangiger Verbindung, sei es in Gastwirtschaft, Weinhandel oder Fafibinderei 

und dergleichen, ihren Erwerb fanden. Endlich gelang es mit Hilfe amerikanischer 

Unterlagsreben, denen die heimischen Edelreben aufgepfropft wurden, wieder 

die Osterreichischen Weine hochzuziichten. Die Vcrbauung Wiens machte vor den 

Weinbaugebieten geme und freiwillig halt. Bekannte Namen finden sich hier: 

Nufidorf, Heiligenstadt, Grinzing, Kahlenbergerdorf, Sievering, Ncustift am 

Walde und Salmannsdorf. Die Buschenschenken sind da zu Hause, die ,,Wiener 

Hcurigcn“. 
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Untcr den Weinbaulandern 

Osterreichs ist Niederbsterreich 

das bedeutendste. Alle Wein- 

typen sind hier vertreten, vom 

leichten, spritzigen ,,Brunner- 

strafiler“ bis zum schweren 

„Gumpoldskirchner‘*; vom blu- 

migen, dufcigen ,,Wachauer“ 

bis zum wohlschmeckenden 

,,Muskateller“. Es hiefie Lan- 

desgeographie betreiben, wollte 

man die One aufzahlen, in 

denen die kdstlichen Weine 

gezogen und gepflegt werden, 

begonncn von den Siidhangen 

in der Wachau iiber das weite 

Gebiet von Krems hinauf nach 

I.angenlois oder weiter nach 

Maissau oder hinunter gegen 

den Bisamberg und das wein- 

umsponnene Klosterneuburg, 

das den Namen ,,der rinncnde 

Zapfen“ fiihrt. Die ausgc- 

dehnten Rieden um Retz liefern 

jene Weine, die dcr Wiener in 

Stehweinhallen als ,,Spcziar‘ 

oder auch blofi als „Spezi“ 

gerne trinkt. 

Im Siiden aber, bei Mauer 

und Perchtoldsdorf beginnend, 

liegt das beriihmteste niedcr- 

bsterreichische Weinbauland 

: ritinendenA 

2Deinfeaifc 

^riiuinger ^yfvaiur^ / 
'yUi^hcr^oT' 

^ciincc 

7U)tz<K ^j^czicCC' 

'^iimftdruc Vcfetititr-^S^ M 

Kuftcr Vur^un^CT' 

^umpoih^ki^ncr 

Ogf^cLiur ©(au 

Coi^ttcr rramiacf/ ^ 

ZSifiim^ct^cr 

Z'urfan^icr' Cm 

ZtloMcr^u 
4 rUfdin^ 

mit den Onen Guntramsdorf, 

Gumpoldskirchen, Baden, Sool3, VOslau und so vielen anderen. Wiirziger Duft 

zeichnet den ,,Rotgipfler“, den „Zierfandler“ und den „Neuburger“ ans. Das 

Bukett der Soofier Muskatweine bildet das Entzucken aller Kenner, und die Vdslauer 

Rotweine, voran der ,,Schlumberger Goldeck“, haben den Ruhm Osterreichischer 

Weine weit iiber die heimatlichen Grenzen hinausgetragen. 

Anders wieder schmecken die steirischen und die siidsteirischen Weine. Auch 

hier sind es klingende Namen, auf die man irifft: Schilchcr, Portugieser, 
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Sylvaner, Welschrieslmg, Weifiburgunder, Traminer, Muskatsylvaner und Weifi- 

klevner. 

In den Landesfarben Rot und Gold versinnbil^cht sich der beriihmte ,,Burgen- 

landische Wein“. Herrliche Sorten gedeihen im milden Klima rund um den Neu- 

siedlersee. Schwer und goldig liegt der Ruster Wein im Glase, ein K(>nig unter 

den Weinen. Mild und siifi und edelsten Duft ausstrbmend, erfreut er den kundig- 

sten Geniefier. 

Kundig und mafivoll geniefien! Es ist ein Geheimnis um den Wein, das 

behutsam geliiftet sein will. Im Wein ist die Kraft, das Echte und die Wahrheit. 

Hoffentlich sind auch Sie, mein Freund, ein Wahrheitssucher — oder Sie werden 

es mindestens durch den heimischen Wein!- 

Obzwar Osterreich seit jeher ein Weinland war, machte sich schon im 

Mittelalter die Konkurrenz des Bieres bemerkbar. Das Braurecht wurde als 

herzogliches Regal verliehen. 1430 bestand schon die Bierglocke im linken 

Heidenturm am Stephansdom, deren Uuten Feierabend gebot, nach dem kein 

Bier mehr ausgeschenkt werden durfte und die Schenken geschlossen werden 

muBtcn. 
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Ein Stehseidl am Weg nach Haus ist in den warmeren Monaten immer noch 

das am meisten abgesetzte Gctrank. Eher wird ein cchtcr Wiener den rundlichcn 

Bierbauch in Kauf nehmen, als sich dieses versagen. 

APRfeS SOUPER: Der Osterreichcr hat um Speis und Trank Kompositionen 

und Varianten erdacht und seine ihm eigenen Gebrauche und Sitten entwickelt. 

In natiirlicher Ehrfurcht vor dem Material ist es ein obcrstes Grundprinzip der 

Wiener Kiiche, stets nur die besten Zutaten, aber niemals Surrogate zu verwenden. 

Mag der bauerliche Mensch der Bundeslander konscrvativ sein Spriicherl halten: 

Was der Bauer nicht kennt, das ifit cr nicht. Der Wiener war und ist empfanglich 

fiir alles Gute aus der ganzen Welt und hat es sich dann zum Teil abgewandelt 

auf seine Art. Das entspricht auch seiner Devise : Leben und lebcn lassen. 

Selbst in der schweren Zeit des Krieges hat die Wienerin eine anerkennenswerte 

Miihe auf die Kiiche verwendct. Mit Geschmack und Liebe hat sie bci grttfitem 

Materialmangel noch immer Abwechslung auf den Tisch gezaubert. Wenn auch 

die Indianerkrapfen mit Schlagobers, die Cremeschnitten, die Baisers und Schaum- 

rollen fast in Vergessenheit geraten waren, so gab es am Sonntag doch noch immer 

eine Mehlspeise. 

Die Tafel ciner Wiener Hausfrau ist stilvoll und vornehm gcdeckt, hat einen 

Glanz lichter Freudigkeit und lachelnder Festeslaunc. Die Folge der Speiscn ist 

frei von einem seclenlosen Protzentum, wo selbst bei der Mahlzeit noch der Geld- 

beutel klimpert. Die neuen Einf^e sind es, mit denen die Tischordnung belebi 

wird, die Aufmerksamkeit gegen jeden einzelnen Gast macht die Stimmung. Nur 

das feinste Taktgefiihl ist Arrangeur, und die Wiener Frau hat dieses angeborene 

Taktgefiihl. Wer in einem Wiener Haus zu Gast ist, fiihlt Wohlsein und Behag- 

lichkeit um sich, und nichts erinn^rt daran, wieviel Miihe, Arbeit und Nachdenken 

darauf verwendet wurde, um diese Selbstverstandlichkeii einer Atmospharc zu 

erzeugen. 

Die Wienerin von gestern, von heutc und von morgen schafft zu dem volks- 

tiimlichen Kernsatz: „Es8en halt Leib und Secle zusammen“, den stimmungsvollen 

Rah men. 

Bevor ihr, liebe Freunde, nach Italien fahrt, um Neapel zu sehen und dann zu 

sterben, kommt vorher nach Wien, um noch cine Weilc frohlich und genuBreich 

weiterzuleben. 
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KURORTE UND BADER 

Die Natur Ostcrreichs cntziickt nicht blofi durch Viclgcstali und Anmut, sie bicici 

sich uberdieb in cincm gesunden, heilkraftigen, Geisi und Kttrpcr erfrischenden 

Klima dar. In der Obergangszone zwischen dem ozeanischen Westen und dem 

kontinentalen Osten Europas gelegcn, schaffen die abgestuften Hohen, die Bcrgziigc, 

Seen, Fliisse und Walder cine Fiillc von Modifikationen, die den unterschied- 

iichsten Anforderungen von Schonung odcr Kraftigung gcrccht werden und in 

ihrer uniibersehbarcn Auswahimttglichkeit jeden individucllcn Aufcnthaltswunsch 

crfiillen kdnnen. 

Ober 200 Kurorte werden in Ostcrreich gezahlt, davon 110 Bader. Die einen 

besitzen die Distinktion von weltbekannten Platzen, die ein Internationales Publikum 

anzuzichen und fcstzuhalten vermOgen. Andere liegen, Rulie und Abgeschicdenheit 
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gewahrcnd, in sanfter hiigeliger i.and' 

schafc, dritte nifen den Menschen zur 

stfiirkenden H5he der Berge. 

Langs der von alters her bekannten 

Thermenlinie, die am Alpenostrand von 

der Donau durch Niederbsterreich und 

das Burgenland in die Steiermark hin- 

abzieht, liegt Bad an Bad. Eine andere 

Gruppe paart sich briiderlich mit dem 

Segen der Berge an Salz und seltsamem 

Gestein: Von Bad Hall in Oberbsterreich 

iiber das Salzkammergut und das grandiose Tal der Gasieiner Ache bis zum 

Solbad Hall in Tirol zieht ein Band heilkraftiger Kurorte Osterreichs. 

Sauerlinge^ radioaktive Thermen, erdisch-salinische oder brom- und jodhaltige 

Schwefelquellen, Mineralwasser vielfaltigster Art, sie alle zusammen werden in 

sorgfaltig erprobter Therapie zur Trink- oder Badekur, Inhalation und Heil- 

packung abgewandelt. 

Was der Mensch dem Geschenk der giitigen Natur hinzufiigen konnte, ist in 

Osterreich geschehen. Abwechslungsreich und mannigfach wie die Gesundbrunnen 

und Quellen sind die Kurorte und Bader selbst. So ist Baden bei Wien durch seine 

Lage, durch seine schon von den Rbmern gepriesenen Schwefelthermen und nicht 

zuletzt durch die Fiille landschaftlicher Reize ein begnadeter Winkel des Wiener- 

waldes. Eingebettet in waldbesaumte Hbhenzvige und in weithin reichendc Wein- 

berge, mutet die Stadt mit ihren gepflegten AUeen, dem Kurpark, der Promenade, 

dem Theater und den freundlichen Hausern wie ein einziger gastlicher Garten an, 

Deshalb ist Baden seit jeher ein beliebter Erholungsort fiir Staatsmanner, Wissen- 

schaftler und Kiinstler gewesen, die Ruhe und Krtto zu neuem Schaffen suchten. 

Badgastein, inmitten des iiberwaltigenden Panoramas der salzburgischen Tauern 

gelegen, ist Osterreichs beriihmtestes Heilbad geworden. Hbhensonne, Nebelfreiheit 

und die Reinheit der Luft steigern die Wirkung 

der radioaktiven Thermalwasser, Wie ein ge- 

waltiges Amphitheater baut sich der Ort in 

der abwechslungsreichen Fiille seiner Kur- 

hauser, Villen und modernen Hotelpalaste um 

die schiiumende, rauschende Gasteiner Ache 

auf, Eleganz und Komfort des Lebens mit dem 

groBartigen Aspekt der Natur zu einmaligcm 

Schauspiel verbindend. Die schattigen, ge¬ 

pflegten Wege tragen Erinnerungszeichen an 

die Grofien der Welt, an Hcrrscher, Staats- 
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manner, Diplomaten und Kunstler. Ein internationales Publikum aus alien 

Kontinenten ist hier in dem Wunsche vcreint, dem Altern zu entgehen, die Jugend 

zuriickzugewinnen. 

Eines ist alien Badem Osterreichs gemeinsam, ob man an Tatzmannsdorf, Schaller- 

bach, Vttslau, Gleichenberg, Warmbad Villach, Aussce oder Ischl denkt: die Atmo- 

sphare und das Wohlbehagen. Ein gesunder Optimismus von innen, von der Wurzel 

her, lebt in ihnen alien, eine aus Natur und Natiirlichkeit quellende Lebens- 

freude. 

SPORT 

Der Bcgriff Sport in modernem Sinn — Athen 1896, Coubcrtin, Olympischer 

Gedanke — ist in Osterreich auf fruchtbarcn Bodcn gefallen und die von 

heimischen Sportlem bci den verschicdenen intemationalen Wettbewerben 

errungenen Siegespreise legen hiefiir ein ehrenvoUes Zeugnis ab. Aber nicht 

von den goldenen und silbemen Medaillen, nicht von den Rekorden, den er- 

rcichten Metern, Zehntelsekunden und Wertungspunkten soli hier die Rede sein, 

nicht von der Spitzcnelite der Kampfer und ihren registrierten Leistungen, 

auch nicht vom ,,Wunderteam“ vergangener Jahre, von weltbekannten „Ski- 

kanonen“ und von den ,,starken Mannern Wiens“, sondern vom Sport in jcner 

liebenswurdigen natiirlichen Form, in der er sich alien Menschen einladend 

zur Erholung und Kraftigung darbietet und zu crh5htem Genufi des Daseins 

durch einen gesunden Kftrper. 

Die haufig gebrauchte Redensart vom abstumpfenden Gleichschritt des Lebens, 

vom cintOnigen Trott des Alltags, sie laBt sich in ihrem buchscablichen Sinn auf 

Osterreich und seine Bewohner jedenfalls nicht in Anwendung bringen. Wer 

zwischen Boden- und Neusiedlersee seinen Fufi wandernd fiirbafi setzt, dem steht 

ein stets wechselndes Panorama vor dem Blick, und hiigelauf, hiigelab kriimmt 

und tiirmt sich die Welt in Berg und Tal. 

Wer zur nachsten Stadt will oder oft blofi 

ins Nachbardorf, dem tut sich der Sinn 

weit auf in der frcien, gesegncten Natur 

und die Lufi, taufrisch vom Gras oder duft- 

schwer von Blumen, badet Haut und Lungen, 

dafi es fast ist, als hatte der Mensch, wie 

cr nun seines Weges dahingeht, Lasten von 

sich abgeworfen. 

Solches Tun und Leben, durch Jahr- 

hunderte geiibt, hat den Mannern brcitc 

Schultern werden lassen und ihren sehnigen 

Wuchs; den Frauen hohc, schmale Hiiftcn, 
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das freie Spiel um Nacken und Hals und einen schlankcn, wohlgeformtcn Fufi. 

In alien seinen Sinnen tief drin steckt dem Mcnschen in Osterreich die Lust am 

Wandern. Der Mund verlangt nach dem A tern der Hdhc, der Fufi nach dem 

weichen Boden moosiger Matten und das Auge ireibt immer weiterzu, bald um 

sich am nahen Waldesgriin, bald an fernen Linien sattzutrinken, die der schweig- 

same Horizont unter die lichte Sonnenbahn hinbaut. Der Natur zu begegnen, 

die Natur zu erleben, das ist die Triebkraft alien Sports in Osterreich: die 

Frcude iiber den hellen Tag und das Besitzergrcifen von der Erde. Diesen Zu- 

sammenklang zwischen Mensch und Natur zu steigern, diese Lebensfreude genufi- 

reich abzuwandeln, darin ist Osterreich nicht leicht zu iibertreffen. Vom Gipfel- 

kreuz der Taucrnberge bis hinab zu den warmen, segelbelebten Seen Karntens 

fiigt sich Sport an Sport zur einzigartigen dsterreichischen Leistungsstafette. 

Fiir iedermann, gleich weichen Alters und welcher Fertigkeitsstufe, ist ein Platz 

freigehalten, um mitzutun und um sich Jugendkraft und Lebensfreude mbglichst 

lange zu bcwahren. Vier grofie Gruppen stehen alien anderen Sportarten voran: 

Ski-, Berg- und Wassersport und die kdnigliche Jagd. 

Die Schule vom Arlberg ist iiber den Kontinent hinaus bekannt. Noch im hohen 

Sommer wird sie auf Gletschern und Firnen geiibt. Im Winter aber ziehen mehr 

Menschen nach ihren Regeln die schattende Spur im pulvrigen Schnee, als es Schuler 

im Lande gibt. Slalom am Steilhang, Sprungschanze, Skijbring, Schwebelift und 

Seilbahn, alles ist auf cngstem Platz beisammen. 

Nicht minder lockend ist die Touristik. Klettern am Seil oder frei im Kamin, 

iiber Wande und Grate, Bergfahrten, Anstiege auf gesichertem und ungesichertem 

Steig, die Gipfelrast, das Hiittenleben, die Wanderung iiber die Kamme. Fast 

wird es zu leicht gcmacht, die Berge zu erleben. Autostraficn, Zahnrad- und Seil- 

schwcbebahnen nehmen die Mtihe des Anstieges ab. Aber immer noch ist Platz 

fiir beide, fiir die Bergsteiger vom alten Schlag, die Rucksack, Pickel und Seil 

selbst zur Hbhe tragen, und fiir 

die anderen, fiir die eiligen 

Mcnschen, denen der Fortschritt 

des Jahrhundcrts die halbe Miihe 

erspart. 

Die Seen verbinden den Sport 

mit angcnehmer Fericnfreude. 

Rudern, Schwimmen, Segeln, 

Sprungturm und Strand. Im 

Winter gleiten Eisschlitten wind- 

schnell iiber die graue Flache; 

fast ohnc Widerstand tragt der 

Schlittschuh von Ufer zu Ufer, 
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vorbei an den sauberlich gekehrten Bahnen, wo so manche Stunde mit dern 

Eisstock um die httlzerne Taube voll Eifer gekampft wird. 

Auf den Flussen> auf den schaumenden Wildwassern steuern die Paddler den 

Kajak und das leichte Paddelboot iiber gefahrvolle Klippen und Schwalle kiihn 

hinweg. Golf, Tennis, Motorbootfahren, Reitcn im Gelande, Automobil- und Motor- 

radfahren, Freistilturnen oder Obungen am Gerat, jeglichcr Hallensport, all das 

wird in Osterreich in gleicher Weise gepilegt. Mit grofier Hingabe wird alles 

und iedes begonnen, wo Mensch und Natur einander naherkommen, als crinnerten 

sich beide an die Tage der SchGpfung, da die Erde den Menschen zu I-ust und 

Freude geschaffen wurde. 

JAGD 

Jeder, der mit dem Auge des Jagers durch Osterreich reist, wird 

allein aus der auBerordentlichen Vielfalt der Natur die jagdlichen 

Kostlichkeiten des Landes zu ahnen verm5gen. Eisbcdeckte Berg- 

gipfel mit ihren Felskaren und Almgtirtel, dunkle Bergwalder, 

verwucherte AubOden, schilfumsaumte Seen und Teichc, hecken- 

durchzogenes Feldland und schier unendlichc weite Acker- 

fiachen im bstlichen Flachland: all das bietet, jagdlich gesehen, einc 

geradezu ideale Haufung von giinstigen Lebensraumen fiir Haar- 

und Fedcrwild. Diese vielgestalteten Revierc geben reichlich 

Nahrung und Einstand und werden darum von vielartigem Wild 

belebt. 

Im gesamten Alpenland ist das fiir Osterreich kennzeichnende 

Jagdtier bcheimatet, die Gemse. Die Jagd auf diese Bergantilopc, 

sci es nun auf den roten Sommergams oder den schwarzen Brunft- 

gams, zahlt zu den hOchsten jagdlichen Geniissen. In reich be- 

setzten, durch Steige gut aufgeschlossenen Revieren, wie sie etwa 

Nordtirol besitzt, bedarf es mitunter kaum besonderer Anstrengung 

und bergsteigerischer Erfahrung, um unter der Fiihrung kundiger 

Berufsjager zum SchuB zu kommen. Anders allerdings kann die 

Jagd im schwer gangbaren Felsgelande des Hochgebirges werden, 

wo die Jagdgange oftmals durch grandiose Felsabstiirze fiihren 

und die Jagdhiitten unfern der GletscherstriJme liegen kOnnen. 

Hicr aber entschadigt reichlich die Tiefe dcs einmaligen Jagd- 

erlebnisses fiir die aufgewandte Miihe. 

Ein kaum geringeres, vielmehr etwa zur Zeit der Brunft noch 

starkeres jagdliches Erleben bietet die Bejagung des Berghirsches. 

Die Pirsch auf den Feisthirsch ist das Vergniigen der alpinen hohen 

ABUCHUSS- 

ZIFFHRN 

1935 

Rottuiid 

14.390 

Damtvtid 

457 

Rehwtld 

76.416 

Cjemswtld 

7.279 

Schwarztvtid 

157 

Hasen 

528.766 

Kantnchtn 

32.611 

Murmettizre 

1.543 

530 





Jagd im Sommer, jcnc auf den Brunfthirsch dagegen vermag 

schlechthin die h6chste aufwiihlendste Weidmannsfreude zu 

bescheren. Wer einmal das ROhren der Hirsche auf den Almbbden 

und Schneiden unserer Gebirge gehdrt, wer die Brunft des edlen 

Rothirsches inmitten buntverfarbter Herbstwalder beobachtet 

und wer endlich sein jagdliches Kdnnen durch den Abschufi eines 

richtig angesprochenen Hirsches untcr Beweis gestellt hat, der wird 

diesc Stunden in Osterreich gerne als unvergefilich in sein goldenes 

Buch der Jagd eintragen. 

Glcichfalls zur hohen Jagd zahlt nach altem Brauchc das Auer- 

und Birkwild. Ihm, dem Hahn, gclten die Jagdtage im Friihling. 

Wenn der Fbhn lau libcr die Almen streicht und den Schnee von 

den Weiterbaumcn schiittelt, die Matten aper zu werden beginnen, 

dann balzt der Urhahn und tanzt der Spielhahn. 

Was die Gemse fiir die Jagd im Hochgebirge bedeutet, ist das 

Reh fiir das Mittelgcbirge. Es kommi iiberall in Osterreich vor, 

vorzugsweise dort, wo Waldland mit Felsland durchsetzt ist. So 

ist insbesondere das Alpenvorland ndrdlich und sudlich des Alpen- 

hauptkammes cinschliefilich des Wald- und Muhlviertels gut 

mit Rehwild hesetzt. 

Im Wohnbereiche des Rehwildes zeigt sich oft das Haseihuhn. 

Die Jagd auf den kleinsten Hahn spendet den Feinschmeckern 

unter den Jagern hohen Genufi. Sie ist an ein Waldgelande 

gebunden, in dem Laubbaume und Gebiisch mit Nadelwald Misch- 

bestande bilden oder vorherrschend sind. Allgemein verbreitete 

Jagdtiere des bsterreichischen Waldes sind Marder und Fuchs, 

Dachs, Wildtauben, Waldschnepfe und Krammetsvogel, 

Steigen wir nun weiter talwarts, so gelangen wir in die Feld- 

region und.damit auch in die Becken- und Feldlandschaften. Hier 

ist der Feldhase dominierend. Die Ebene und das steppenartige 

Feldland sind sein bevorzugter Lebensraum, wenngleich cr 

im ausgesprochenen Wald- und Gebirgsgebiet ebenso regel- 

m^ig anzutreffen ist. Im Ackerland aber sphngt er allerorten 

aus den Furchen und Stoppeln. Die Hasenjagd, besonders wenn 

sie von einem guten Hund unterstiiizt wird, bietet gleicherweise 

jagdliche Abwechslung wie sportliche Freude. 

Nicht vergessen sci die Wasserjagd. Sic ist in den Aurevieren 

entlang der Fliisse, in den Sumpf- und Moorgebieten der groBen 

Alpentklcr und an den Seen dcs Alpenlandes wie an den Teichen 

des Wald- und Muhlviertels mbglich. Die Donau, die Mur, die 

Fuchi€ 

11.707 

Marder 

1.265 

Wieiel 

7.128 

Ittisse 

4.235 

Dachse 

1.076 

Fischottern 

37 

Eichkornchen 

19.026 

Bisamratten 

3.490 

Auerwtld 

2.859 

Birkwild 

2.210 

Haselwild 

1.410 

Waldschnepfen 

3.986 

Moosschnepfen 

105 

Wachteln 

402 

Fasane 

180.314 

532 



Aus dsm fUar Tirol wtd O&tm dot Kaism MaxvnUian /.. Nationaibibiiothok Wien 



Dniu, der Inn, dir Salzach, die Enns und die anderen Fltisse sind 

durchwegs von wildreichen Altwiissern begleitet. Ein Dorado fur 

den Wasseriager stellt der Neusiedlersee mit scinen riesigen 

Rohrwaldem dar, in welchen die Jagd auf Wildganse einen be- 

sonderen Anziehungspunkt bildet. 

Die ausgedehnten Aureviere in Osterreich verheiflen iiberhaupt 

hbchstes jagdliches Erlebcn. Der Auhirsch an der Donau, das 

Rehwild, der Hase, Kaninchen> Fasane, Schnepfen, Wachteln, 

Wildenten und Trutwild bieten fast ganzjahrig jagdliche Freuden. 

Abschliefiend sei noch die Jagd des Schwarzwildes in den Revieren 

des Wienerwaldes und Leithagebirges vermerkt, ebenso wie das 

Vorkommen des ungemein scheuen Trapphahnes in den Ebenen 

dstlich und siidbstlich von Wien. Welchc Bedeutung die Jagd in 

Osterreich hat und was sie bietet, zeigt die ncbenstehende Obcrsicht 

iibcr den WildabschuB des Jahres 1935. 

Neben dem Jager kommt aber auch der Sportfischer auf seine Rech- 

nung^ wenn ihm im Bereiche der Seen des Salzkammergutes und 

jener in Kamten das Fischen auf Hcchte, Welse, Seeforellcn und 

auf die zahllosen Wcififischarten Vergniigen bereitet. Gleiches 

gilt fiir die Donau und ihre grofien Nebenfliisse, die bereits in 

ihr^ Oberlauf gutc Bestande an sportlich begehrten Fischarten, 

wie Huchen, Aschcn und Forellen, aufweisen. Letztcre ziehen 

bis in die kleinsten hochgelegenen Bache hinein, und noch in den 

Gebirgsseen lafit sich die Salmonidenfischerei rait der Flugangel 

auf die schwarze Kummerfonn des Hochgebirgs-Saiblings betreiben. 

So laBt sich in Osterreich zwischen Weidmanns- und Petriheil 

gar mancher schbne Tag des Lebens verbringen. 
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Wien, Stephamkirchet April 1945 

Ah in jcncn verhangnhvoUen Marziagen 1938 die Armcen des Driitcn 

Rcichcs die ftsierrcichische Grenze passierten, da tauchte an den Hausvorspriingen 

und auf den hcrabgciassenen Rollbalken gesperrter Geschafte cin Plakat auf, 

das Hitler und Bismarck zusammen zeigte; jenen aufdringlich im Vordergrund, 

den Eisemen Kanzler als steckengebliebenen Wegberciter bescheiden im Hinier- 

grund. 

Vergessen — oder dem Hcrstcllcr des Plakates vicllcichi gar nicht bekannt — 

war das Wort, das Bismarck 1874 zu Maurus Jokai gcsprochcn hatte: ,»Der deutsche 
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Staatsoper Wien, 12. Mdrz 1945 

Staatsmann, dcm cs cinfiele, in Osterreich etwas^ erobern zu wollen, w^e reif, 

gehenkt zu wcrden/" 

Aber Osterreich wurde annektiert und damit begann der Ausspruch eines anderen 

Staatsmannes, dcs Fiirsten Talleyrand, zur blutigen Gcschichtc zu werden: 

„Osterreich zerstdren, heilk das Chaos an die Stelle der Ordnung setzcii.“ 

Das vision^e Wort des Franzosen, auf das grofie kaiserliche Osterreich vermeint, 

bewies im Falle der kleinen Republik erst recht seine voile Gultigkeit als politisches 

Axiom: So lange Europa existiert, steht und fallt der Friede auf dem Kontinent 

mit der staatlichcn Handlungsfrcihcit Ostcrreichs, unbeschadet ob diese das Gewicht 

eigener Starke in die Waagsehale werfen odcr, wie in den letzten Jahrzehnten, 

nur immer an ein hoheres Recht und an das Gewissen der Welt appellieren kann. 

Als Osterreich von der Landkartc weggewischt war, da brach das grofie Noctumo, 

das unbarmherzige T6ten, das sceleniose Sterben an. Mit Hekatomben von Opfem 

ist es der Welt unvergefilich ins Bewufitsein geschrieben worden, was es auf sich 

hat, wenn Recht und Frcihcit dcs Schwachen zertreten werden. Wer in Osterreich 
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Oewalt sat, hat immer noch ganz Europa — nunmehr die Welt — mit ins Verderben 

gerissen. Die Weiterentwicklung der Menschheit — nach dem diisterschweren 

Wort des Dichters — von der Humanitat iiber die Nationalitat zur Bestialitat — 

war in voUem Oange. Die Proklamierung des totalen Krieges durch den nazistischen 

Propagandaminister leitete die letzte Phase des Wahnwitzes ein. Untergang so oder 

so, wenn nicht des Gegners, so mindestens des cigenen Volkes. 

Wiens bitterste Tage waren gekommen. Ober der in die Riistungsmaschinerie 

einbezogenen Stadt kreisten Bombengeschwader. Die Feinde der Front, die Freunde 

des Herzens, zerst5rten, um zu befreien. Grauenvolles zwanzigstes Jahrhundert! 

Als sich zum sicbenten Male der Tag der Annexion Osterreichs jahrte, da brannte 

es in Wien an alien Ecken und Hnden. Der Verkehr lag danieder, in den getroffenen 

Gassen Qualm, Staub, Rauch und heberhaft grabende Menschen. Pl6tzlich lauft 

ein Genicht durch die Stadt, das niemand glauben will: Die Oper brennt! 

Da vergessen die Menschen ihr cigenes Schicksal und ziehen zum Ring. Bine 

endlose Prozession, einen Tag und einc Nacht und noch einmal Tag und Nacht. 

So lange braucht der Bau, um niederzubrennen.- 

Zwei Herzen besitzt Wien. Dem ersten Ungliick folgt wenige Wochen spater 

cine sinnlose Grcueltat. Vor der siegreichen russischen Armee abziehende SS 

nimmt von Leopoldau aus den ehrwiirdigen Dom von St. Stephan unter artilleristi- 

schen ZielbeschuB. Wenige Stunden spater stcht das Wahrzeichen der Stadt in 

Brand, mit ihm die Kamtner> und die Rotenturmstrafie und der Kai in seiner 

ganzen Ltoge. 

Vemichtung aus Verneinung der Sch5pfung, Tag des Grofien Widersachers. 

Oh, ihr Menschen in Uniform, was hat eUch Wien getan ? — Tangsam weicht die 

Nacht von Osterreich. Die aus' dem hohen Dach des Domes stcil aufspringenden 

Flammen lauten stumm die Freiheit ein. 





Wenn des Sommers in Salzburg, der unvergleichlichen Festspielstadt, das Spiel 

vom reichen Jedermann Qemiit und Sinn eines Publikums aus aller Welt Jahr 

fiir Jahr von neuem ergreifc und packt, dann mag so mancher Fremde angesichts 

der platzeweiten, brunnengeschmiickten Residenz nachdenklich werden iiber Gliick 

und Niedergang, iiber Sein und Vergehen nicht blofl jenes Jedermann, vielmehr 

der Menschen und ihrer Werke iiberhaupt — nachdenklich werden vielleicht auch 

iiber das Schicksal Osterreichs. Inmitten der berauschenden Atmosph^e von 

strahlendem Schauspiel, abendlicher Serenade und feierlichem Domkonzert be- 

gegnet man, hellwachen und aufgewiihlten Geistes, der unzweideutigen Frage nach 

Wert Oder Unwert und nach den unerforschlichen Gesctzen einer unbekannten 

Ewigkeit. 

Was ist nun Osterreich, gleichsam als Giaube, als gutc Werke, treu zur Seite 

geblieben aus jener Zeit, da seine Grenzen den Erdball umspannten und die Sonne 

in seinem Reiche nicht unterging; da die Vblker der bekannten Alten wie der kaum 

entdeckten Neuen Welt sich seinem Zepter, seinem Richterspruche beugten? 

Was ist Osterreich geblieben von all den Schlachten und Siegen, den Heiraten und 

Kongressen, den Furstenbiindnissen, die es eingegangen und den Koalitionen, 

denen es beigetreten? Was ist ihm geblieben von Biirde und Wurde und vom Streite 

der Geister auf Kanzel und hoher Schule, was vom goldgewirkten Manteltuch 

seiner beispiellosen Geschichte? 

Ihr Fremde und Gaste, ihr Freunde und Vertraute, die ihr nach Osterreich 

kommt, um dieses Land zu sehen und kennen zu lernen und die ihr, sobald ihr 

es kennt, immer wieder kommt, um es von neuem zu sehen, ihr sagt und driickt 

es selbst durch cuer Interesse am vollkommensten aus: Geblieben ist Osterreich 

das unverganglich Menschliche. 

Oder: Das grofie Begegnen der Viilker wie der Menschen. Das Gesprach vor 

allem anderen. Osterreich wird, so lange die grofie Staatenfamilie Europas besteht, 

so lange diese Kinder gleichen Namens die Kbnigsdramen der abendlandischen 

Geschichte weiterhin in die blutigen Akte von Krieg und Revanchepolitik fassen, 

immer und unentwegt das Wort der Versbhnung reden, wird nicht zuriickstehen 

da vor, das Pladoyer des Friedens zu halten. Ist doch Osterreich gewissermafien 

ein erster Versuch des Europaers, ja des Weltbiirgers. Was vielfach blofi cin Wunsch, 

eine Illusion oder die unerfullte Vorstellung einzelner Individualisten ist, das ist 

in Osterreich in einem weiten Kreis von Menschen langst verankert: Ohne geneigt 

Oder fahig zu sein, eine andere als die bsterreichische Luft zu atmen, sind sic den- 

noch auf cine geh^imnisvolle Art iiber ihr Volk und ihren Staat, ja Uber sich selbst 

hinaus zugleich in einer anderen Welt daheim. 

Dieses Heimatrecht — der Begritf international schbpft es nicht recht aus — 

an einer anderen, einer weitcren Welt, dieses Antednehmen und Einblickgcwahren 

mag es wohl sein, was der Fremde vor allem in Osterreich empfangt und empfindei. 
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Ncnncn wir diesen Wunsch und diese Fahigkeit, als Mensch neben dem Mcnschcn 

zu leben, das Wort Osterrcichs an die ganze Welt. Es ist ein Tcil jenes groBen 

Gespraches, das in diesem Lande von Anfang an iiber alle Wechselfalle des auBercn 

Geschehens stets unterhalten worden ist. Das Lied von dor siillen, heiligen Nacht 

ist sein Weihnachtsgedanke, Musik sein alien Menschen verstandlicher Ewigkeits- 

gehalt. 

Gsterreich, das Land des Spieles von Jedermann. 

Osterreich, das Spiel vom Lande Jedermanns. 
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