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Vorwort

Der vorliegende Band der ÖZKD beruht im Wesent-
lichen auf zwei im Jahre 2018 abgehaltenen „fachgesprä-
chen“ des Bundesdenkmalamtes. Im ersten teil wird, 
ergänzt um zwei weitere Beiträge, das „fachgespräch“ 
der abteilung für Inventarisation und Denkmalfor-
schung vom 28.  Juni 2018 in der Kartause Mauerbach 
zum Thema „Stellung unter Denkmalschutz. auswahl – 
Bewertung – Prozess“ dokumentiert. gerade das Thema 
Denkmalschutz steht häufig im fokus der Öffentlichkeit. 
aufgrund des großen Interesses von Institutionen und 
bürgerschaftlichen Vereinigungen sowie auf grund der 
öffentlichen aufmerksamkeit war es dem Bundesdenk-
malamt ein anliegen, den Zugang und die Methodik des 
Bundesdenkmalamtes im Bereich der Unterschutzstel-
lungen offen darzulegen und zu diskutieren. Dabei sind, 
wie der titel des „fachgesprächs“ bereits anklingen lässt, 
fragen der auswahl und der Bewertung von zentraler 
Bedeutung. Was wird heute als Denkmal angesehen und 
wo stoßen die Inventarisation und Denkmalbewertung 
möglicherweise an ihre grenzen? Weitere fragen galten 
der Prozesshaftigkeit und Dynamik des Verfahrens einer 
Unterschutzstellung sowie auch der vorausschauenden 
aufbereitung von großen Denkmalbeständen mit regel-
details in form von Denkmalpflegeplänen. 

Die Thematisierung der Vorgangsweise bei Unter-
schutzstellungen entspricht nicht zuletzt der politischen 
forderung nach mehr transparenz und nachvollziehbar-
keit des Verwaltungshandelns des Bundesdenkmalamtes 
im Bereich der Unterschutzstellungspraxis. In diesem 
Sinne wurde 2018 auch erstmals ein Kriterienkatalog 
auf der Website des Bundesdenkmalamtes veröffentlicht 
(https://bda.gv.at/unterschutzstellung/kriterienkatalog/).
Dieser spezifiziert die im Denkmalschutzgesetz normier-
ten „Bedeutungskriterien“, nämlich die „geschichtliche, 
künstlerische oder sonstige kulturelle Bedeutung“ gemäß 
§  1 abs. 1 Denkmalschutzgesetz durch eine Zusammen-
stellung von inhaltlichen „Bausteinen“, welche die jewei-
lige Bedeutungsebene konstituieren können. auf das 
einzelne objekt trifft naturgemäß immer nur eine aus-
wahl an „Bausteinen“ und bisweilen auch nur eine aus-
wahl an „Bedeutungskriterien“ zu. Die Individualität des 
objekts ergibt sich dabei aus der jeweiligen Kombina-
tion der inhaltlichen füllstoffe für die „Bedeutungskrite-
rien“. neben den „Bedeutungskriterien“ werden im Kri-
terienkatalog auch die „Beurteilungskriterien“ erläutert. 
Sie stellen den Bezugs- bzw. Vergleichsrahmen für die 

Denkmaleigenschaften dar. Maßgebend für diesen Bezug 
ist laut §  1 abs. 2 Denkmalschutzgesetz, ob durch den 
möglichen Verlust des objekts eine Beeinträchtigung des 
österreichischen Kulturgutbestandes hinsichtlich Quali-
tät sowie ausreichender Vielzahl, Vielfalt und Verteilung 
eintreten würde. Dabei gibt das Denkmalschutzgesetz 
einen lokalen, regionalen oder überregionalen Vergleichs-
rahmen an. Daraus ergeben sich die „Beurteilungskrite-
rien“ der Qualität, Seltenheit (seltenes Vorkommen) oder 
repräsentanz (charakteristisches häufiges Vorkommen 
als Kennzeichen des österreichischen Kulturgutbestands). 
Somit wurden die „Bedeutungs-„ und „Beurteilungskri-
terien“ in eine Systematik gebracht, welche die Hand-
habung und nachvollziehbarkeit stärken soll. Die Ver-
knüpfungen, die hierbei eintreten, entsprechen der stets 
erforderlichen gewichtung der Denkmalwerte an jedem 
einzelnen objekt.

Der zweite teil des Bandes ist dem „fachgespräch“ der 
abteilung für bewegliche Denkmale - Internationaler Kul-
turgütertransfer vom 6. Juni 2018 unter dem titel „Jeder 
Schiele ein Denkmal? – Vom ausfuhrverbot zum Kultur-
güterschutz“ anlässlich 100 Jahre ausfuhrverbotsgesetz für 
Kulturgut in Österreich gewidmet. allerdings steht bei 
der gewählten Thematik nicht die historische Betrach-
tung im Vordergrund, sondern auch hier wiederum die 
frage der gegenwärtigen Praxis des Bundesdenkmalamtes. 
Im ersten Themenblock zum Thema ausfuhr von Kultur-
gut kommen neben Mitarbeiterinnen des Bundesdenk-
malamtes auch Vertreterinnen und Vertreter des Kunst-
handels und von auktionshäusern zu Wort. Der zweite 
Themenbereich behandelt die frage nach der rückfüh-
rung illegal ausgeführter Kulturgüter, bei der auch das 
Zusammenwirken mit Zollbehörde und Bundeskrimi-
nalamt eine rolle spielt. Im letzten abschnitt schließlich 
werden die befristeten ausfuhren und der internationale 
Leihverkehr thematisiert, wobei diese Vorgänge auch aus 
Sicht betroffener Museen geschildert werden. 

es sei allen akteurinnen und akteuren sowie allen 
autorinnen und autoren herzlichst für ihre Beiträge 
gedankt, die entsprechende einblicke in die arbeitsweise 
und entscheidungen im Bereich des Denkmalschutzes 
und des Kulturgüterschutzes gewähren. neben der Wis-
senssicherung aus den „fachgesprächen“ soll sich auch 
Stoff für weitere Diskussionen ergeben. 

 Bernd Euler-Rolle und Paul Mahringer
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Die erhaltung der architektur des 
20. Jahrhunderts in Österreich –   
routine und neuland für Denkmal-
schutz und Denkmalpflege* 

DenKMaLPfLege UnD MoDerne 
 arCHIteKtUr BIS 1945

In der österreichischen Denkmalpflege war moderne 
architektur bereits sehr früh ein Thema. Das Selbst-
verständnis der „modernen Denkmalpflege“, wie die 
Protagonisten am anfang des 20.  Jahrhunderts ihre 
Disziplin selbst nannten, brachte es mit sich, dass sich 
Denkmalpflege und moderne Kunst in der ablehnung 
der Stilrestaurierungen und der Stilkunst des Historis-
mus unmittelbar verbunden und vereint fühlten. Die 
Wertschätzung des authentischen in den überlieferten 
artefakten der Vergangenheit ebenso wie in den Werken 
der neuen Kunst brachte alt und neu auf augenhöhe. 
So nahm die moderne architektur bei den Wiener Patres 
der Denkmalpflege – allesamt Kunsthistoriker – etwa 
bei Max Dvořák und Hans tietze einen festen Platz ein 
und wurde im Sinne einer neuen Klassik beziehungsweise 
einer „neuen renaissance“, wie Max Dvořák das in einem 
Vortrag nannte, als ebenbürtig gegenüber den histori-
schen Monumenten angesehen.1 So meint Hans tietze 

 *  Der Beitrag soll ebenfalls erscheinen in: roberta grignolo / Bruno 
reichlin (Hg.): Conservation, restoration and reuse of 20th 
century heritage. a historical-critical encyclopaedia. Volume  I. 
Comena – Basel.

 1  Siehe: Max Dvořák, Die Karlsplatzfrage, in: Max Dvořák, Schrif-
ten zur Denkmalpflege. gesammelt und kommentiert von Sandro 
Scarrocchia. Studien zu Denkmalschutz und Denkmalpflege, Bd 
XXII, Wien-Köln-Weimar 2012, S.  416  ff. – Max Dvořák, Die 
letzte renaissance. Vortrag, gehalten am 22. februar 1912, hrsg. 
von Hans aurenhammer, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 
Bd. L, Wien 1997, S.  9  ff. – Hans Tietze, Der Kampf um alt 
Wien. II. Wiener neubauten, in: Hans tietze. Lebendige Kunst-
wissenschaft. texte 1910–1954, hrsg. von almut Krapf-Weiler, 
Wien 2007, S.  10  ff. – Hans Aurenhammer, Max Dvořák und 
die moderne architektur. Bemerkungen zum Vortrag „Die letzte 
renaissance“ (1912), in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 
Bd. L, Wien 1997, S. 23 ff. – Bernd Euler-Rolle, „Moderne Denk-

1922 etwa auch, dass otto Wagner zu Johann Bernhard 
fischer von erlach als gleichrangig gelten könne, und er 
würdigte die Bauten Wagners bereits in einem eigenen 
Buch.2 Die Wertschätzung der „modernen“ Denkmal-
pfleger für die modernen architekten beruhte durchaus 
auf gegenseitigkeit. einer der Belege für die persönlichen 
Interessen und Kontakte ist ein entwurf von adolf Loos 
zu einem grabmal für Max Dvořák, das aber dann nicht 
zur ausführung gelangte (abb. 1).3 

Im Sinne dieses partnerschaftlichen Verhältnisses zwi-
schen Baudenkmalen und Bauten der Moderne wurden 
solche neubauten bereits kurz nach ihrer entstehung – 
wohl auf Betreiben von Hans tietze – in dem 1935 erschie-
nenen Band 2 des österreichischen Dehio-Handbuchs 
ausdrücklich aufgenommen wie etwa die Postsparkasse, 
die Kirche am Steinhof und die Stadtbahnanlagen von 
otto Wagner in Wien.4 Mit objekten wie dem Hochhaus 
in der Wiener Herrengasse von Theiß und Jaksch von 

malpflege“ und „Moderne architektur“. gemeinsame Wurzeln, 
getrennte Wege?, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und 
Denkmalpflege (ÖZKD) 2007, S. 145 ff. – Jindřich Vybíral, The 
Vienna School of art History and (Viennese) Modern architec-
ture, in: Journal of art Historiography 2009, https://arthistori 
ography.files.wordpress.com/2011/02/media_139133_en.pdf, 
30.1.2019. 

 2  Hans Tietze, otto Wagner, Wien-Berlin-München-/Leipzig 1922, 
S.  3: „Der Name Otto Wagner hat einen sonoreren Klang, als ihn 
die Namen österreichischer Künstler zu haben pflegen. Es tönt etwas 
Weltgültiges in ihm, das aufhorchen macht und das wiederzufinden 
wir in der Geschichte der heimischen Baukunst bis Fischer von Erlach 
zurückgehen müssen.“ 

 3  Euler-Rolle (zit. anm. 1), S. 145.
 4  Siehe: georg Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. 

Zweite abteilung Österreich, Band 2, Wien, niederösterreich, 
oberösterreich und Burgenland, hrsg. von Dagobert frey und 
Karl ginhart, Wien, Berlin 1935. – Paul Mahringer, geschichte 
und Zukunft der Inventarisation in Österreich, in: ÖZKD 2010, 
S. 231 ff.

Die Erhaltung der Architektur des 20. Jahrhunderts in Österreich – Routine und Neuland
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1931–32 (abb. 2) sowie der tabakfabrik von Peter Behrens 
in Linz von 1928–35 (abb.  3) reicht die erfassung im 
österreichischen Dehio-Handbuch bis zur unmittelbaren 
gegenwart des zeitgenössischen Bauens in den 1930er 
Jahren.5

nach einer langen tradition der institutionalisierten 
österreichischen Denkmalpflege seit 1850 und nach einem 
intensiven tauziehen um ein Denkmalschutzgesetz seit 
dem ende des 19.  Jahrhunderts kam es erst 1923, also 
wenige Jahre nach dem Zusammenbruch der Monarchie, 
zur erlassung eines Denkmalschutzgesetzes.6 Zu den 
Besonderheiten des österreichischen gesetzes zählt, dass 
es in Bezug auf das alter eines zu schützenden Denkmals 
keine Zeit- bzw. Periodengrenze kennt. Weiters unterlie-
gen – nach einer Idee von alois riegl von 1903 – sämtliche 
unbeweglichen Denkmale, die sich im eigentum von 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften wie Staat, Land, 
gemeinde oder Kirchen befinden, ex lege den Bestimmun-
gen des Denkmalschutzes (§  2 Denkmalschutzgesetz).7 
erst mit einer gesetzesnovellierung des Jahres 2000 wurde 
dieser gesetzliche automatismus auf einen definierten 
Kreis von Denkmalen im öffentlichen oder kirchlichen 
eigentum eingeschränkt.8 Die Bestimmungen des §  2 
Denkmalschutzgesetz hatten zur folge, dass grundsätzlich 
viele bedeutende Denkmale, die aufgrund ihrer öffentli-

 5  ebenda, S. 231 ff.. 
 6  Theodor Brückler, Vom Konsilium zum Imperium. Die Vorge-

schichte der österreichischen Denkmalschutz-gesetzgebung, in: 
ÖZKD 1991, S. 160 ff.

 7  Ernst Bacher, Öffentliches Interesse und öffentliche Verpflichtung. 
Zur geschichte und zum Verständnis des § 2 des österreichischen 
Denkmalschutzgesetzes, in: ÖZKD 1991, S. 152 ff.

 8  Paul Mahringer, endlich Klarheit über Österreichs unbeweglichen 
Denkmalbestand. In: Bulletin Kunst & recht 2, 2010, S. 59 f.

chen bzw. kirchlichen funktion von vorneherein einen 
hohen rang einnehmen, seit 1923 unter Schutz standen 
und stehen. Hinsichtlich der öffentlichen und kirchlichen 
Bauten der Moderne war dies jedoch lange Zeit mit der 
Unsicherheit behaftet, ob die Denkmalpflege bei ihnen 
– in der rechtlichen Qualifizierung und im operativen 
Handeln – von ausreichend Denkmaleigenschaften aus-
gehen würde, um die Bestimmungen des automatischen 
Denkmalschutzes zur anwendung kommen zu lassen 
oder nicht. Bei objekten im Privateigentum war und ist 
ein aufwändiges Verwaltungsverfahren erforderlich, das 
auf der grundlage eines gutachtens zu einem Unter-
schutzstellungsbescheid führt. Damit war auf diesem 
Sektor die Latte für die Bauten der Moderne um einiges 
höher gelegt als bei öffentlichen oder kirchlichen Bauten. 
Dies wird auch aus den Zahlenverhältnissen begreifbar, 
denn in der gesamten Zwischenkriegszeit kam es insge-
samt nur für circa 250 Baudenkmale aus allen epochen 
zur Unterschutzstellung durch Bescheid. erst in der nS-
Zeit stieg diese Zahl auf 1.500 Unterschutzstellungen an. 
es ist interessant, dass in jener Zeit das erste objekt der 
Moderne in Privateigentum unter Denkmalschutz gestellt 
wurde, nämlich das Landhaus von friedrich ohmann von 
1911 in grossau (Bad Vöslau). Der Bescheidbegründung 
liegt erkennbar jene Haltung der frühen Denkmalpflege 
zugrunde, die sich gegen den Historismus und für die 
rückgewinnung der baukünstlerischen tradition richtete. 

In der Baudenkmalpflege wurden auf grund der 
Bestimmungen des §  2 Denkmalschutzgesetz bereits in 
der Zwischenkriegszeit objekte der Moderne ganz selbst-
verständlich mitbetreut, und zwar wiederum in erster 
Linie Bauten von otto Wagner. So war das Staatsdenk-
malamt bzw. das nachmalige Bundesdenkmalamt bereits 
in den Jahren von 1920 bis 1923 bei Instandsetzungen am 

1. Adolf Loos, Entwurf eines Grabmals für Max Dvořák 2. Wien 1, Herrengasse 6-8, Hochhaus errichtet von Siegfried Theiß & 
Hans Jaksch in den Jahren 1931 bis 1932, historische Aufnahme 



Bernd euler-rolle / Paul Mahringer

außenbau der Kirche am Steinhof beratend tätig und 
1935/36 in die Innenrestaurierung involviert. Bei der von 
Max Hegele 1908–11 errichteten Dr. Karl Lueger-gedächt-
niskirche im Wiener Zentralfriedhof reicht die Befassung 
des amtes bis in das Jahr 1923 zurück und bei der Wiener 
Postsparkasse von otto Wagner bis 1929 (abb. 4).9 

WIeDeraUfBaU UnD naCHKrIegSZeIt

In der unmittelbaren nachkriegszeit stand die große 
aufgabe des Wiederaufbaus im Vordergrund. Mit otto 
Demus und Dagobert frey – letzterer auf grund seiner 
nS-Vergangenheit eine problematische figur – waren 
weiterhin Kunsthistoriker in wichtigen Positionen der 
Denkmalpflege vertreten, die zur Moderne einen positi-
ven und interessierten Zugang pflegten.10 

 9  Die Informationen stammen aus den akten des BDa. 
 10  Während Demus emigrierte, war frey in die Verschleppung und 

Vernichtung von Kulturgut in Polen verwickelt. Zu Demus siehe: 
Theodor Brückler / Ulrike Nimeth, Personenlexikon zur Österrei-
chischen Denkmalpflege, Wien 2001, S.  46 f. – Zu frey siehe 
zuletzt: Mahringer (zit. anm. 4), S. 240 ff. Zu Demus und freys 
Beziehung zur Moderne siehe: Otto Demus, neue Malerei in Kärn-
ten, in: Kunst in Österreich, 1934, S. 68 ff. Bemerkenswert ist, 
dass unterhalb des Beitragtitels der autor als „Landeskonservator“ 
also in seiner funktion als Denkmalpfleger genannt wird. – Dago-
bert Frey; Prolegomena, in: Österreichische Bau- und Werkkunst, 
1.  Jg., 1924/25. – Dagobert Frey, Städtebauliche Probleme des 

einen Prüfstein für die denkmalpflegerische Beach-
tung der Moderne bildet wiederum in einem ersten Schritt 
die Inventarisation. Während in der Zwischenkriegszeit 
ganz Österreich in zwei Bänden des Dehio-Handbuchs 
zusammengefasst wurde, entstanden in der nachkriegszeit 
Handbücher für jedes Bundesland. Im Dehio-Handbuch 
für Wien aus dem Jahr 1954 wurden bereits „bmkw. 
gemeindebauten“ aus den 1920er/1930er Jahren aufge-
nommen, eine gattung, die im Dehio-Handbuch der 
Zwischenkriegszeit wohl aus politischen gründen nicht 
vertreten war.11 Im Dehio-Handbuch für oberösterreich 
wurden 1958 sogar die so genannten Brückenkopfgebäude 
in Linz aus der nS-Zeit sowohl im Plan als auch in einem 
texteintrag aufgenommen.12 Wenn man ihre rezepti-
onsgeschichte in der Wiederaufbau- und nachkriegszeit 
ansieht, wird dies allerdings vor allem in erster Linie der 
städtebaulichen Bedeutung geschuldet gewesen sein.13

Wiederaufbaues von Wien. Denkmalpflegerische Betrachtungen, 
in: ÖZKD 1947, S. 3 ff. – Dagobert Frey, Städtebauliche Probleme 
des Wiederaufbaues von Wien. Denkmalpflegerische Betrachtun-
gen, in: ÖZKD 1948, S. 98 ff.

 11  Dehio Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Wien. Wien-
München 1954.

 12  Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. oberöster-
reich. Wien 1958, S. 162 f. bzw. S. 177. 

 13  Paul Mahringer, Die Linzer Brückenkopfgebäude – entnazi-
fizierung möglich?, in: Umstrittene Denkmale / Monumenti 
controversi – Der Umgang mit dem erbe der Diktaturen / Come 
gestire l‘eredità delle dittature, Veröffentlichung des arbeitskreises 

3. Linz, Oberösterreich, Tabakfabrik von Peter Behrens, errichtet in den Jahren 1928 bis 1935
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Die fortgesetzt positive Haltung der Denkmalpfleger 
aus der 1. Hälfte des 20.  Jahrhunderts gegenüber der 
Moderne zeigt sich auch darin, dass ende der 1940er Jahre 
auch wieder vereinzelt denkmalpflegerische Befassungen 
im Bereich der klassischen Moderne stattfanden wie 
bei der schon in der Zwischenkriegszeit betreuten Post-
sparkasse von otto Wagner in Wien, aber auch bei den 
aus der nS-Zeit stammenden Brückenkopfgebäuden in 
Linz.14 In der nachkriegszeit fanden auch erste bescheid-
mäßige Unterschutzstellungen von Ikonen der klassischen 
Moderne in Privateigentum statt, was den wachsenden 
anteil der künstlerischen Bedeutung und der ästheti-
schen Qualitäten der Jahrhundertwende an der Wien-
Identität widerspiegelt. aufgrund eines Zeitungsartikels 
des Kunsthistorikers franz glück im Juli 1946 zeigt sich 
otto Demus, damals Präsident des Bundesdenkmalamtes, 
betrübt über den Zustand der Bauten von adolf Loos.15 

Theorie und Lehre der Denkmalpflege e. V., Bd. 22, Holzminden 
2013, S. 116 ff.

 14  Bei der Postsparkasse handelte es sich um die anbringung einer 
gedenktafel für opfer des nationalsozialismus in der eingangs-
halle 1949; bei den Linzer Brückenkopfgebäuden ging es 1948 um 
die Verhinderung der anbringung einer Leuchtreklame und damit 
wohl eher um eine städtebauliche Maßnahme in Bezug auf die 
Platzwirkung des Hauptplatzes. Die angaben stammen aus dem 
aktenbestand des BDa.

 15  In einem Schreiben an den Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka 
verweist Demus auf den artikel von glück „in dem die obsorge 

Da Umbauten im erdgeschoss des Looshauses am Micha-
elerplatz geplant waren, gab es hier besonderen Hand-
lungsbedarf (abb.  5). Bereits im September 1946 wurde 
eine bescheidmäßige Unterschutzstellung eingeleitet und 
nach rechtskraft des Bescheides das objekt intensiv vom 
Bundesdenkmalamt betreut. glück wird von Demus 
in der folge damit beauftragt, adressen von bekannten 
Loos-Bauten zu recherchieren. Dies führt zur Unter-
schutzstellung der Häuser rufer und Moller 1949 und der 
american Bar 1959.16 Bis anfang der 1960er Jahre wurden 
schließlich mit dem Majolikahaus von otto Wagner, den 
beiden otto Wagner-Villen in der Hüttelbergstraße und 
dem Zacherlhaus des otto-Wagner-Schülers Josef Plečnik 
wichtige „Highlights“ der klassischen Moderne unter 
Denkmalschutz gestellt. anziehungspunkt waren hier 
vorwiegend die namen der großen Meister.17 

für die Bauten des bedeutenden architekten adolf Loos den staatl. 
und den gemeindebehörden ans Herz gelegt wird.“ Siehe: Franz 
Glück, „Kultur“ und Kultur, in: Wiener Zeitung, 21. 7. 1946, S. 5. 

 16  In einem Schreiben an frau rufer heißt es 1949 dazu: „Das BDA 
hat in jüngster Zeit eine Besichtigung sämtlicher in Wien befindlicher 
Bauten von Adolf Loos vornehmen lassen.“

 17  ebenda. 

4. Wien 1, Georg-Coch-Platz, Postsparkasse von Otto Wagner, errichtet 
in den Jahren 1903 bis 1912

5. Wien 1, Michaelerplatz, Looshaus, errichtet von Adolf Loos in den 
Jahren 1909 bis 1911 für die Schneiderei Goldman & Salatsch
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KonfLIKte UM DIe DeUtUngSHoHeIt 
UnD SCHMerZLICHe VerLUSte

Während bis in die unmittelbare nachkriegszeit bei 
den Kunsthistorikern zum teil ein direkter Zugang zu 
Kunst und architektur der gegenwart bestand, waren es 
seit den 1960er Jahren vermehrt die architekten, die für 
den erhalt der Bauten der Moderne eintraten. es waren 
auch architekten, die zu jener Zeit maßgebliche Inven-
tare zur architektur der Moderne vorlegten wie etwa Karl 
Schwanzer, ottokar Uhl und später auch sehr ausführlich 
friedrich achleitner.18 Diese Inventare verstanden sich als 
grundlagenerhebung zu den Wurzeln des modernen und 
damit auch des zeitgenössischen Schaffens der eigenen 
Zunft. Von der Denkmalpflege dankbar aufgenommen, 

 18  Karl Schwanzer, Wiener Bauten. 1900 – heute, Wien 1964. – 
Ottokar Uhl, Moderne architektur in Wien. Von otto Wagner 
bis heute, Wien 1966. – Friedrich Achleitner, Österreichische 
architektur im 20. Jahrhundert. ein führer in drei Bänden, Bd. 1, 
oberösterreich, Salzburg, tirol, Vorarlberg, Salzburg-Wien 1980, 
Bd. 2, Kärnten, Steiermark, Burgenland, Salzburg/Wien 1983, 
Bd. 3/1, Wien: 1. – 12. Bezirk, Salzburg-Wien, 1990, Bd. 3/2, 
Wien: 13. -18- Bezirk, Salzburg-Wien 1995.

konnten sie zur grundlage für Unterschutzstellungen 
werden, welche nun einen breiteren fokus bekamen und 
neben den großen Meistern auch charakteristische und 
markante gründungsbauten bzw. Beispiele einer ganzen 
epoche in den Blick zu nehmen begannen. So wurde bei-
spielsweise bereits 1968 das so genannte Schokoladenhaus 
von 1914 in Wien-Hietzing unter Denkmalschutz gestellt, 
welches sich mehr durch die expressive fassadengestal-
tung mit dunkelbraunem Majolikaschmuck als durch 
die damalige Bekanntheit seines architekten und otto 
Wagner-Schülers ernst Lichtblau auszeichnet (abb.  6). 
Die Unterschutzstellung wurde durch die im gutachten 
angeführten Inventarwerke von Schwanzer und Uhl legi-
timiert. 

Die entwicklung bis in die 1970er Jahre bleibt jedoch 
von ambivalenzen gekennzeichnet und lässt erkennen, 
dass der offene und positive Zugang zur architektur der 
Moderne von Seiten der Kunsthistoriker, die damals in 
der Denkmalpflege noch stark dominierten, eine ein-
schränkung erfuhr. Diese Verschiebung war wohl eine 
direkte folge der fortschritts- und technologiekritik in 
den 1960er und 1970er Jahren, als die Moderne – vor allem 
in gestalt der Internationalen Moderne – zunehmend als 
Bedrohung für die soeben auf breiter ebene wieder ent-
deckten gestalt- und gefühlswerte der altstadtquartiere 
und altbauten erlebt wurde. Diese historischen Stadt-
quartiere wurden von den Kunsthistorikern und Denk-
malpflegern vorrangig als ihr gegenstand betrachtet, den 
es – gegen den Bauboom der Moderne – zu schützen und 
zu verteidigen galt. Diese Konfliktträchtigkeit wird von 
dem Streit um die Unterschutzstellung des Wittgenstein-
Hauses in Wien-Landstraße deutlich widergespiegelt 
(abb. 7a, 7b). Der neffe des berühmten österreichischen 
Philosophen Ludwig Wittgenstein wollte das in seinem 
eigentum befindliche, vom adolf Loos-Schüler Paul 
engelmann gemeinsam mit Ludwig Wittgenstein für 
seine Schwester Margarete Stonborough-Wittgenstein 
1926/27 erbaute Haus verkaufen, um einem Hotelhoch-
hausbau Platz zu machen. Der damalige Landeskonser-
vator von Wien bestritt die Beteiligung des Philosophen 
als architekt bzw. tat diese als „Dilettantismus“ ab; dem 
Leitprinzip der großen Meister tat das Haus aus dieser 
Sicht also nicht genüge. Dagegen stand die Meinung der 
architektenschaft, die darin – quasi als errungenschaft 
der Moderne – ein „hervorragendes Beispiel funktionellen 
Bauens“ sah und dies mit dem gedanken der Materiali-
sierung philosophischer gedanken in der architektur 
überhöhte. ein heftiger medialer Diskurs im Sommer 
1971 führte schließlich dazu, dass die damals für den 
Denkmalschutz zuständige Bundesministerin Herta firn-
berg eine gruppe von fachleuten einsetzte, die schließlich 
zur Überzeugung kamen, dass das Haus schützenswert sei. 
Durch die schlussendlich doch durchgeführte Stellung 

6. Wien 13, Wattmanngasse 29, Schokoladehaus, errichtet von Ernst 
Lichtblau 1914
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unter Denkmalschutz konnte das gebäude gerettet wer-
den und steht heute hinsichtlich seiner Denkmalwerte 
außer Streit.19

Das Beispiel der Wiener Postsparkasse von otto 
Wagner zeigt, dass in den 1970er Jahren selbst die Wert-
schätzung der Bauten der großen Meister noch immer 
nicht vollständig angekommen war. nachdem das Bun-
desdenkmalamt bereits in der Zwischenkriegszeit mit dem 
objekt befasst war, wurde die Betreuung ende der 1940er 
Jahre wie selbstverständlich weitergeführt. auf positive 
Presseberichte im Jahr 1973, welche von der geplanten 

 19  Siehe dazu: Wittgenstein Haus. ein Pressespiegel. Juni/Juli/august 
1971. Dokumentation anläßlich der ausstellung Wittgenstein – 
Wiener Secession. 12.  September – 29.  november 1989 in der 
Wiener Secession und im Haus Wittgenstein. 

restaurierung des Innenhofs und der Kassenhalle berich-
teten, folgte 1974 ein Proteststurm der architektenschaft, 
die in den laufenden adaptierungsmaßnahmen im Kas-
sensaal mit einer geplanten neugestaltung der Bankschal-
ter eine Zerstörung des weltberühmten raumes sahen.20 
Dies führte zu einem negativen medialen echo. Die 
Zentralvereinigung der architekten Österreichs und die 
Österreichische gesellschaft für architektur forderten die 
einberufung eines beratenden gremiums, was allerdings 
von Seiten des zuständigen Ministeriums und des Bundes-
denkmalamtes abgelehnt wurde. Stattdessen beauftragte 
man friedrich achleitner, friedrich Kurrent, eduard 
f. Sekler und Wilhelm Mrazek mit der erstellung von 
gutachten, wobei die ersten beiden bereits von der archi-
tektenschaft als Mitglieder des beratenden gremiums vor-
geschlagen worden waren. entgegen den empfehlungen 
der gutachter wurden die adaptierungsmaßnahmen im 
Kassensaal dennoch durchgeführt. Die tatsächlichen res-
taurierungsmaßnahmen wie die erneuerung des Innen-
hofes, wofür eigens Kacheln originalgetreu nachgebrannt 
wurden und die restaurierung der repräsentationsräume 
wurden hingegen von der Zentralvereinigung der archi-
tekten Österreichs als vorbildlich bezeichnet.21 

einen besonderen Verlust selbst aus dem Meisteroeu-
vre bedeutete noch bis in die 1970er Jahre der abriss etwa 
der Stadtbahnstationen Schwedenplatz, Hauptzollamt 
(Wien-Mitte) und Hietzing. Sie waren teil einer bedeu-
tenden städtebaulichen generalplanung von otto Wagner 
aus der Zeit um 1900. trotz der Würdigung Hans tietzes 
192222 stellte die Zentralstelle für Denkmalschutz im Bun-
desministerium für Unterricht 1934 fest, dass bis auf die 
Bahnhöfe Karlsplatz und Stadtpark, den Hofpavillon in 
Schönbrunn und die Station alserstraße der automatische 
Denkmalschutz bei öffentlich-rechtlichen eigentümern 
für die Bauten der Stadtbahn aufzuheben sei. Dies führte 
dazu, dass die institutionalisierte Denkmalpflege später 
den abbrüchen relativ machtlos gegenüberstand. Selbst 
heftiger Protest zum 50. todestag von otto Wagner 1968 
konnte den abriss der Station Meidling nicht verhindern. 
als letztes wurde schließlich die Station Schottenring 
abgebrochen.23

Die Verlusterlebnisse der 1960er und 1970er Jahre 
und die neuen Bedrohungen durch die Umstellung der 
Stadtbahn auf U-Bahnbetrieb führten schließlich zum 
Umschwung. anfang der 1980er Jahre herrschte großes 
mediales aufsehen um den geplanten abbruch der otto 

 20  Siehe dazu: ZV-Dokumentation: otto Wagners Postsparkasse. 
Wien 1975.

 21  ebenda, S. 5.
 22  Tietze (zit. anm. 2), S. 8 f. 
 23  Siehe dazu: Dieter Klein, teil III. Wandlungen und Verschandlun-

gen öffentlicher räume, in: Stadtbildverluste Wien. ein rückblick 
auf fünf Jahrzehnte, hrsg. von Dieter Klein / Martin Kupf / robert 
Schediwy, Wien 2005, S. 89 ff.

7a. Wien 3, Kundmanngasse 19, Haus Stonborough-Wittgenstein, erbaut 
1926/27 vom Adolf Loos Schüler Paul Engelmann in Zusammenarbeit 
mit Ludwig Wittgenstein für dessen Schwester Margarete Stonborough-
Wittgenstein, historische Aufnahme

7b. Wien 3, Kundmanngasse 19, Haus Stonborough-Wittgenstein

6. Wien 13, Wattmanngasse 29, Schokoladehaus, errichtet von Ernst 
Lichtblau 1914
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Wagner-Brücke über die Wienzeile, der schließlich 1984 
durch eine angepasste technische Lösung verhindert wer-
den konnte (abb. 8a, 8b).24 Zuvor führten heftige Proteste 

 24  Robert Schediwy, Chronik zur Diskussion um die Wiener Stadt-
bildentwicklung 1945–2004, in: Klein (zit. anm. 23), S.  293 
und 295 sowie: gerettet. 75 Denkmale in Österreich. 75 Jahre 
Denkmalschutzgesetz, Wien-Köln-Weimar 1998, s. p. 

zur rettung der Station Karlsplatz. Die Pavillons wurden 
1977 nach der errichtung des U-Bahn-Knotens wieder-
aufgestellt, jedoch gegenüber dem ehemaligen Standort 
versetzt und 1,5 Meter über dem ursprünglichen Platzni-
veau wiedererrichtet.25 

MaSSe an DenKMaLen UnD erSte 
 groSSe reStaUrIerUngen

ausgehend von der theoretischen Diskussion rund um 
die so genannte ausweitung des Denkmalbegriffs in den 
1970er Jahren, die im Wesentlichen nur in einer neuen 
gesellschaftlichen aufmerksamkeit für den breit angeleg-
ten Denkmalbegriff der „modernen Denkmalpflege“ aus 
der Zeit um 1900 bestand, kam es in den 1980er Jahren 
zur Problematik der tatsächlichen Bewältigung dieser 
Denkmälermasse. Der damalige generalkonservator ernst 
Bacher sprach in diesem Zusammenhang vom Dilemma 
zwischen der einerseits wohlbegründeten ausweitung und 
andererseits dem „Schock angesichts der damit provozierten 
Denkmälermasse“. Die „neubewertung der Kunst des 19. 
und 20.  Jahrhunderts“ stünde „umfangmäßig plötzlich 
dominierend“ im Vordergrund und auch „sozial-, technik- 
und wirtschaftsgeschichtliche“ gesichtspunkte müssten 
mehr berücksichtigt werden.26 

Dies schlug sich nicht nur in den immer umfangrei-
cher werdenden Inventarwerken nieder, sondern hatte 
auch auswirkungen auf die Praxis der Unterschutzstellun-
gen. aus dem erweiterten Blickwinkel der Denkmalwert-
setzung seit den 1970er Jahren war den Denkmalpflegern 
die Beschäftigung mit zeittypischen Bauten ohne große 

 25  Klein, teil  III. (zit. anm. 23), S.  89 ff. sowie http://www.wien-
museum.at/de/standorte/ansicht/otto-wagner-pavillon-karlsplatz.
html (14. 08. 2013). 

 26  Ernst Bacher, Denkmalbegriff, Denkmälermasse und Inventar, in: 
Deutsche Kunst und Denkmalpflege, 1980, S. 121. 

8a. Wien 12, Otto Wagner Stadtbahnbrücke über die Wienzeile, errichtet 
1896/97, historische Aufnahme

9. Götzis, Vorarlberg, Lustenauerstraße 2, ehemalige Shell-Tankstelle, 
errichtet 1958

8b. Wien 12, Otto Wagner Stadtbahnbrücke über die Wienzeile, errichtet 
1896/97
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architektennamen vertraut geworden, erwies sich aber 
gerade im Bereich von standardisierten Bautypen und 
anonymer architektur der Moderne abseits der „Hoch-
kultur“ noch als unsicher und wenig erprobt. ein gutes 
Beispiel vom anfang der 1990er Jahre ist die gescheiterte 
Unterschutzstellung einer tankstellenarchitektur der 
1950er Jahre, nämlich der 1956–57 an der grazer elisabe-
thstraße für aral errichteten tankstelle. Das zuständige 
Ministerium als Berufungsinstanz war der Meinung, dass 
das Bundesdenkmalamt nicht plausibel darlegen konnte, 
dass es sich bei dem zu schützenden objekt tatsächlich 
um eines der besten Beispiele dieser architektur handle. 
erst 2003 sollte die Unterschutzstellung einer tankstelle 
der 1950er Jahre, nämlich der 1958 in götzis in Vorarlberg 
errichteten ehemaligen Shell-tankstelle mit spektakulä-
rem flugdach gelingen (abb. 9). 

Bauten der regionalen und alpinen Moderne fanden 
durch Initiativen, ausstellungs- und Inventarisations-
projekte der architektenvereinigungen bzw. technischen 
Hochschulen in den österreichischen Bundesländern als 
lokale referenzobjekte für die grundlagen der zeitgenös-
sischen architektur eingang in den Kanon der Wertschät-
zung. 

In den 1980er Jahren wurde das Interesse durch 
erste große restaurierungen im Bereich der klassischen 
Moderne gefördert, die man als Meilensteine bezeichnen 
kann. So war 1990 die restaurierung des Looshauses am 
Michaelerplatz fertig gestellt, bei der man die Umbauten 
im Inneren aus der Zeit vor 1970 wieder rückgängig 

machte und durch teilrekonstruktionen den entstehungs-
zeitlichen Zustand wiederherzustellen versuchte. Zur 
gleichen Zeit wurde auch die american Bar von Loos in 
den ursprünglichen Zustand zurückgeführt.27 Der große 
Sektor der gemeindebauten des roten Wien aus der 
Zwischenkriegszeit ist trotz internationaler Beachtung in 
Wien selbst erst verspätet rezipiert worden, erfuhr aber 
durch Modellrestaurierungen in den 1980er Jahren mit 
speziellem engagement des Bundesdenkmalamtes doch 
schließlich Beachtung (Karl Marx-Hof abb.  10, george 
Washington-Hof, rabenhof ).28 auslöser waren die anste-
henden generalsanierungen, die erstmals auch die The-
men der thermischen Sanierung und der Lifterschließun-
gen mit sich brachten.29 Die allgemeine entwicklung der 
Denkmalpflege zur bestandsorientierten Konservierung 
und restaurierung von architekturoberflächen und Bau-
ausstattungen hat beim george-Washington-Hof auch auf 
dem feld der Moderne zur erhaltung und reparatur der 
aufwändig gestalteten fassadenputze geführt.

Interessanterweise lenkte 1977 ein besorgtes Schreiben 
der bekannten Kunsthistorikerin und Universitätspro-
fessorin renate Wagner-rieger die aufmerksamkeit 
des Bundesdenkmalamtes auf das damals leer stehende 
1904/05 von Josef Hoffmann errichtete Sanatorium 
Purkersdorf in niederösterreich. Dies führte schließlich 
1995 zu einer eingehenden restaurierung, bei der auch 
die 1926 von Leopold Bauer durchgeführte aufstockung 
wieder entfernt wurde (abb. 11a, 11b). nach dem damals 
leitenden gedanken einer werkgerechten Wiederherstel-
lung kam es dabei auch zur rekonstruktion der ursprüng-
lichen Putzstruktur und farbe inklusive des markanten 
fliesendekors.30 

ein eigenes Thema bildet in diesem Zusammenhang 
die Unterschutzstellung und darauf folgende restaurie-
rung der Werkbundsiedlung in Wien, die so etwas wie 
den abschluss der klassischen Wiener Moderne bildet. 
Von der 1930–32 unter Beteiligung von zahlreichen 
berühmten architekten wie Hoffmann, Holzmeister, 
Schütte-Lihotzky, Loos, neutra und Plischke unter der 
Leitung von Josef frank angelegten Mustersiedlung 

 27  Burkhardt Rukschcio, Zur restaurierung des Loos-Hauses, in: 
ÖZKD 1990, S. 216 ff.

 28  Siehe etwa: Manfredo Tafuri, Vienna rossa. La politica residenzi-
ale nella Vienna socialista, 1919–1933, Milano 1980. – Helmut 
Weihsmann, Das rote Wien. Sozialdemokratische architektur 
und Kommunalpolitik 1919–1934, Wien 1985. – Das rote Wien 
1918–1934, ausstellungskatalog, Wien 1993. 

 29  Michael Rainer / Sylvia Schönolt / Oliver Schreiber, Der Karl-Marx-
Hof und der Wiener gemeindebau, in: Die Stadt der Moderne. 
Strategien zur erhaltung und Planung, hrsg. von Vittorio Mag-
nago Lampugnani und Konstanze Sylva Domhardt, Zürich 2016, 
S. 97–109.

 30  Werner Kitlitschka, Zur restaurierung des ehemaligen Sanato-
riums „Westend“ in Purkersdorf, in: Zur restaurierung, 2. teil, 
Denkmalpflege in niederösterreich, Band 16, S. 16 f.

10. Wien 19, Heiligenstädter Straße 82–92, Karl-Marx-Hof, errichtet 1927 
bis 1930 von Karl Ehn
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Abb. 11a. Purkersdorf, Niederösterreich, Sanatorium, errichtet von Josef Hoffmann in den Jahren 1904 bis 1905, mit Aufstockung durch Leopold Bauer 
von 1926

11b. Purkersdorf, Niederösterreich, Sanatorium errichtet von Josef Hoffmann in den Jahren 1904 bis 1905, nach Restaurierung und Rückführung auf den 
Vorzustand

14
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standen zuvor nur die teile in öffentlichem eigentum 
unter Denkmalschutz. für die übrigen im Privateigen-
tum befindlichen Wohngebäude wurde daher 1979 ein 
Unterschutzstellungsverfahren durchgeführt, das dem 
gesamtzusammenhang der anlage rechnung trug.31 Die 
erste restaurierungsmaßnahme anfang der 1980er Jahre 
konzentrierte sich vor allem auf die Schauseiten, wobei 
durch die künstlerische und architektonische Betreuung 
durch adolf Krischanitz eine Wärmedämmung verhin-
dert werden konnte.32 Die zweite restaurierungsphase seit 
2011 ist auf der grundlage ausgedehnter Befunduntersu-
chungen vor allem um die Bewahrung der vorhandenen 
originalsubstanz samt innerer Bauausstattung bemüht. 
ohne Wärmedämmung der fassaden konnte durch ther-
mische Sanierungen der Dächer und terrassen sowie der 
erdberührten Wände eine Verbesserung um 50 % erreicht 
werden.33 

 31  Andreas Lehne, Zur Unterschutzstellung der Wiener Werkbund-
siedlung, in: ÖZKD 1979, S. 61 ff.

 32  Anita Aigner, Die Denkmalwerdung der Werkbundsiedlung und 
ihre effekte. Wertproduktion, Widersprüche und Konflikte, in: 
Werkbundsiedlung Wien 1932. ein Manifest des neuen Woh-
nens, ausstellungskatalog, Wien 2012, S. 266 ff.

 33  Martin Praschl, Die Sanierung der Werkbundsiedlung seit 2011, 
in: aigner (zit. anm. 32), S. 276 ff.

Der UMgang MIt Den BaUten Der  
nS-ZeIt 

Der automatische Denkmalschutz für Denkmale im 
eigentum einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft war 
von Beginn an die grundlage für vermehrte Berührungen 
der staatlichen Denkmalpflege mit Bauten des 20.  Jahr-
hunderts und damit auch mit Bauten aus der nS-Zeit. So 
wurde die Zuständigkeit des Bundesdenkmalamtes für die 
Brückenkopfgebäude in Linz oder die gedenkstätte des 
ehemaligen Konzentrationslagers von Mauthausen schon 
seit dem ende der 1940er Jahre als gegeben angesehen.34 
ansuchen um entlassung aus dem automatischen Denk-
malschutz erforderten entsprechende auseinandersetzun-
gen mit dem Thema. Insbesondere wurden seit ende der 
1970er Jahre anlassbezogen erste ansuchen auf aufhebung 
des automatischen Denkmalschutzes für objekte aus der 
nS-Zeit gestellt, was die staatliche Denkmalpflege zur 
Beschäftigung mit den Bauwerken aus jener Zeit veran-
lasste.35 Das enorme Konfliktpotential zwischen nut-
zungsdruck und symbolischer Belastung dieser Bauten 
offenbarte sich in den 2000er Jahren im Streit um den 
Denkmalschutz bei der nS-zeitlichen rainerkaserne in 
Salzburg. 

Die Verpflichtung des Bundesdenkmalamtes, zwi-
schen 2000 und 2010 alle Denkmale im öffentlich-recht-
lichen eigentum objektweise festzulegen, für welche der 
ex lege-Denkmalschutz weiterhin gelten sollte, brachte 
einen erheblichen teil der Bauten aus der nS-Zeit auf 
die agenda. ein im Jahre 2006 vom Bundesdenkmalamt 
gemeinsam mit dem architekturzentrum Wien erstmals 
durchgeführtes Symposium zur nS-architektur in Öster-
reich hat wesentlich zur Versachlichung der Diskussion 
beigetragen.36 Dort, wo es sich nicht um öffentlich-recht-
liches eigentum handelt, wie bei den Wohnanlagen und 
Siedlungsbauten der nS-Zeit finden sich umfangreiche 
weiße flecken auf der Landkarte des Denkmalschutzes, 
die wiederum der Unsicherheit im Umgang mit standar-
disierten Bautypen, aber auch den komplexen Heraus-
forderungen großmaßstäblicher Unterschutzstellungsver-
fahren geschuldet sind. Die Polyvalenz dieser Denkmale 
führt naturgemäß zu einem höheren „Streitwert“, als dies 

 34  Paul Mahringer, Der Umgang mit dem baulichen erbe der nS-
Zeit in Linz, Polyvalenz und transformation unbequemer Denk-
male, Diss. Wien 2013, S. 172.

 35  Zu ersten Befassungen in Kärnten und tirol siehe: Ulrich Harb 
/ Geraldine Klever, nS-architektur und -Kunst als Probleme von 
Denkmalschutz und Denkmalpflege, in: Beachten und Bewahren: 
Caramellen zur Denkmalpflege, Kunst- und Kulturgeschichte 
tirols. festschrift zum 60. geburtstag von franz Caramelle, Inns-
bruck 2004, S. 109 ff. – Zu Befassungen in den 2000er Jahren 
siehe: Eva Maria Höhle, Staatlicher Schutz für nS-Bauten – ein 
österreichisches Dilemma?, in: ÖZKD 2007, S. 10 ff.

 36  als tagungsband erschien dazu eine im Jahr 2007 eigene nummer 
der ÖZKD.

12. Wien 15,  Stadthallenbad, errichtet von Roland Rainer 1971 bis 1974
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sonst im Denkmalschutz der fall ist.37 Der Umstand, dass 
sie in ihrer architektonischen gestaltung gewissermaßen 
ein gegenmodell zur architektur der Internationalen 
Moderne bilden, macht es nicht leichter, dass ihre Denk-
malwerte aus der architekturgeschichtlichen Bedeutung 
heraus akzeptiert werden. Zudem würde eine alleinige 
Berücksichtigung der architektonischen eigenschaften 
die gefahr in sich bergen, dass die Denkmalpflege den 
gesamtkontext des terrorregimes und damit auch die 
geschichtliche und kulturelle Bedeutung als historisches 
Dokument mit „Mahnwert“-Charakter aus den augen 
verliert. 

 37  Zum Streitwert siehe: Gabi Dolff-Bonekämper, gegenwartswerte. 
für eine erneuerung von alois riegls Denkmalwerttheorie, in: 
Denkmalwerte: Beitrage zur Theorie und aktualität der Denkmal-
pflege, hrsg. von Hans-rudolf Meier, Berlin 2010, S. 27 ff.

DIe aUSeInanDerSetZUng MIt Der 
naCHKrIegSMoDerne UnD Der JÜngS-
ten VergangenHeIt

Vereinzelt gab es schon auseinandersetzungen mit 
Bauten der nachkriegszeit in den 1980er Jahren. So 
wurden etwa bereits 1983 zum Wiener Stadthallenbad 
von 1971–74 aufgrund eines Zeitungsberichts, in wel-
chem sich der erbauer, architekt roland rainer, über 
Umbaumaßnahmen beschwerte, Vorbereitungen für 
eine Unterschutzstellung getroffen, die aber im Sande 
verliefen (abb.  12).38 tatsächliche frühe Unterschutzstel-
lungen der nachkriegsmoderne bzw. jüngster architektur 
erfolgten 1982 für das Villacher rathaus von 1950/51 im 
Zusammenhang mit einer drohenden fassadenänderung 
sowie in Wien 1985 für das in aluminium ausgeführte 
geschäftsportal des Kerzengeschäfts retti von Hans Holl-
ein von 1964/65 (abb. 13), das durch internationale Preise 
aufmerksamkeit genoss, und 1984–89 für das Böhler-
geschäftshaus von roland rainer von 1956–57, einen 
Stahlbeton-Skelettbau mit aluminiumfeldern in der 

 38  aktenbestand des BDa.

13. Wien 1, Kohlmarkt 12, Geschäftsportal des Kerzengeschäfts Retti 
von Hans Hollein, errichtet 1964/65

14. Wien 22, Strandbad Gänsehäufl, errichtet von Max Fellerer und 
Eugen Wörle in den Jahren 1948 bis 1950
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DIe erHaLtUng Der arCHIteKtUr DeS 20. JaHrHUnDertS In ÖSterreICH – roUtIne UnD neULanD

fassade. Vermehrte Unterschutzstellungen von Bauten 
der nachkriegszeit fanden gemeinsam mit ersten größeren 
restaurierungen in den 2000er Jahren statt.39 

eine tagung des Bundesdenkmalamtes im Jahre 2011 
unter dem titel „Modern, aber nicht neu. architektur 
nach 1945 in Wien“ sowie eine tagung zu dem Projekt 
„entwicklung einer Bewertungsmethodik der architektur 
von 1945 bis 1979“ anhand der Städte Wien und Brünn im 
Jahre 2012 erbrachten eine Intensivierung der Diskussion 
über die erhaltung der Bauten der nachkriegsmoderne 
sowie über den angemessenen Umgang mit diesen objek-
ten.40 

Der Weg für eine strategische ausrichtung zu diesem 
Thema muss zwischen verschiedenen Herausforderungen 
gefunden werden: Vorerst sind die wissenschaftlichen Kri-
terien zur Denkmalwertsetzung für Bauten der Moderne 
und insbesondere der nachkriegsmoderne nicht linear aus 
den gewissermaßen erprobten zurückliegenden epochen 
übertragbar. es muss also ein Instrumentarium gefunden 
werden, das den ideellen und materiellen Parametern 
der Moderne gerecht wird, welche die Monumentalität 
nicht im Dauerhaften gesucht hat. Dazu kommt, dass die 
öffentliche Wertschätzung – wie immer gegenüber den 

 39  Siehe auch: Inge Podbrecky, Modern, aber nicht neu. Wiener 
architektur nach 1945, in: ÖZKD 2012, S. 11 ff. sowie Inge Pod-
brecky, Wie alt muss ein Denkmal sein?, in: Denkmal heute, 5. Jg., 
1/2013, S. 46 ff. 

 40  Zur tagung des BDa siehe den tagungsband der ÖZKD: Modern, 
aber nicht neu. architektur nach 1945 in Wien, ÖZKD 2012. 
Zur tagung des Wien/Brünn-Projekts siehe die Publikation: Brno 
– Wien. entwicklung einer Bewertungsmethodik der architektur 
von 1945 bis 1979, hrsg. vom Magistrat der Stadt Wien, Ma 
19 – architektur und Stadtgestaltung, Wien-Brno 2012 sowie die 
rezension von Paul Mahringer in ÖZKD 2012, S. 221 ff.

Hinterlassenschaften der jüngsten Vergangenheit – sehr 
schwankend ist. nicht zuletzt bereiten die erhaltungs-
perspektiven im Hinblick auf die bautechnischen und 
bauphysikalischen gegebenheiten, speziell nach Maß-
gabe der energieeffizienz, besondere Schwierigkeiten, 
für die oft noch das denkmalpflegerische rüstzeug fehlt. 
Dies bringt eine ambivalenz mit sich, die zurzeit noch 
zwischen empfindlichen Verlusten und mustergültigen 
Instandsetzungen pendelt. 

So ist es nur ganz wenige Jahre her, dass in Wien 
etwa noch der Südbahnhof von 1951, die Bundesländer-
Versicherung von georg Lippert von 1958–61 mit der 
ersten Curtain-Wall-fassade Österreichs, die sozialge-
schichtlich bemerkenswerte Stadt des Kindes von anton 
Schweighofer von 1969–74 oder kürzlich auch das mar-
kante aUa-gebäude von georg Lippert von 1975–78 
abgebrochen wurden. In dieser Beispielreihe ist viel von 
der Unsicherheit der Denkmalwertsetzung im Kontext 
von funktionsbauten bzw. von kommerzieller archi-
tektur zu bemerken. Zur gleichen Zeit werden jedoch 
Meilensteine der Instandsetzung und restaurierung von 
Bauten der nachkriegsmoderne gesetzt wie etwa in Wien 
die Sichtbetonrestaurierungen an den Bauten im Strand-
bad gänsehäufel von Max fellerer und eugen Wörle von 
1948–50 (abb.  14), die adaptierung des Hoffmann-La-
roche firmengebäudes von georg Lippert von 1959–62 
für Hotelzwecke unter unveränderter erhaltung der 
entstehungszeitlichen Curtain-Wall-fassade (abb. 15), der 
relaunch des Weltausstellungspavillons von Karl Schwan-
zer von 1958 für ausstellungszwecke oder die sanfte revi-
talisierung des Westbahnhofs von 1949–1954 nach Plänen 
von robert Hartiger mit Josef Wönhart und franz Xaver 
Schlarbaum.41 es ist zu hoffen, dass die sichtbar blei-
benden erfolge als best practice-Beispiele die öffentliche 
Wahrnehmung stärker bestimmen als die Verluste.

nachdem das österreichische Denkmalschutzgesetz 
keine Zeitgrenze kennt, ist es nahe liegend, dass sich die 
Denkmalpflege weiterhin und intensiver mit den Kriterien 
für Denkmalwertsetzungen bei geringem historischem 
abstand beschäftigen wird. Diese auseinandersetzung 
wurde wiederum durch die festlegung des automatischen 
Denkmalschutzes für Bauten in öffentlichem eigentum 
befördert und führte zur feststellung des Denkmalschut-
zes für Bauten wie dem Kunsthaus von Peter Zumthor von 

 41  Siehe: Bruno Maldoner, rationelles Bauen für ein befreites Leben, 
in ÖZKD 2012, S.  37 ff. – Speziell zum Hoffmann-La roche-
gebäude siehe: Hotel Daniel. ehemaliges Hoffmann-La roche-
gebäude, wieder hergestellt nr. 4, Wien 2012. – Sylvia Schönolt, 
Modern, elegant, schwierig. Die Vorhangfassade des Hoffmann-La 
roche gebäudes, in ÖZKD 2012, S.  197  ff. – Christian Heiss, 
Hotel Daniel, in ÖZKD 2012, S. 205 ff. – Zum ehemaligen Welt-
ausstellungspavillon siehe: Wolfgang H. Salcher, 20er Haus 3.0. 
eine sanfte Metamorphose. Die geschichte in 3 teilen, in: ÖZKD 
2012, S. 117 ff. – Adolf Krischanitz, 21er Haus. erneuerung und 
erweiterung, in: ÖZKD 2012, S. 185 ff. 

15. Wien 3,Landstraßer Gürtel 5,  ehemaliges Hoffmann-La Roche-
Gebäude, heute Hotel Daniel, errichtet von Georg Lippert in den Jahren 
1959 bis 1962
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1997 in Bregenz, der Kirche in der Wiener Uno-City von 
Heinz tesar von 2001 oder dem Kärntner Sonnenturm 
von giselbert Hoke von 2006. gleichzeitig wurde aber 
auch auf der Basis von gutachten für die Unterschutz-
stellung von jüngsten Bauten argumentiert wie etwa für 
das Haas-Haus von Hans Hollein von 1985–90 in Wien, 
das als Inkunabel der Postmoderne in Österreich gelten 
kann, oder für das Haus am Stein von günther Domenig 
in Kärnten, das der architekt als skulptural gedachtes 
Künstlerhaus zwischen 1986 und 2008 für sich errichtete 
(abb.  16). Mit der Unterschutzstellung von Cornelius 
Koligs Paradies, nimmt sich das Bundesdenkmalamt 
schließlich auch einer generation von Kunstschaffen-
den an, deren gesamtkunstwerke schon zu Lebzeiten 
Inkunabeln der österreichischen Kunstlandschaft sind, 
schwankend zwischen Landart, architektur, Skulptur und 
Kunst im weitesten Sinne.42 an diesen Beispielen, nicht 

 42  Siehe dazu den Beitrag von geraldine Klever. 

zuletzt an letzterem, wird eine aufmerksamkeit für zeit-
genössisches architekturgeschehen erkennbar, wie es in 
der österreichischen Denkmalpflege schon am Beginn der 
Moderne selbstverständlich war. 

Jüngste mediale auseinandersetzungen um die 
architektur der nachkriegsmoderne, insbesondere um 
Vertreter des so genannten „Brutalismus“43, zeigen, dass 
die jüngere architektur immer noch heftig um öffentliche 
anerkennung zu kämpfen hat. es gilt daher, alle verfügba-
ren Synergien mit expertinnen und experten, Lehrenden 
auf den Universitäten und den entsprechenden Museen 
und architekturzentren zu vertiefen, um so gemeinsam 
die bedeutsamen beziehungsweise besonders charakte-
ristischen Hinterlassenschaften der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts in einer möglichst repräsentativen aus-
wahl zu bewahren. 

 43  Siehe dazu den Beitrag von Sabine Weigl. 

16: Steindorf am Ossiacher See, Kärnten, so genanntes Steinhaus, errichtet von Günther Domenig in den Jahren 1986 bis 2008
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Barbara Keiler 

Die revision der Denkmalliste 
 Vorarlberg (2017/18)

Die ersterfassung in der Datenbank erfolgte hierorts 
vor etwa 20 Jahren. Die objekte, die im internen Sprach-
gebrauch als Listenobjekte bezeichnet werden, sind jene, 
die noch nicht unter Denkmalschutz stehen aber augen-
scheinlich oder laut Literatur zu Denkmälern werden 
könnten. In Vorarlberg waren etwa 600 Datensätze unter 
„Denkmalverzeichnis / Kein Schutzstatus“ zu finden. 
Diese bedürfen also noch einer genaueren Untersuchung 
bzw. eines eingehenden Lokalaugenscheins innen wie 
außen. Österreichweit sind unter dieser rubrik 37.000 
objekte erfasst; eine beträchtliche Zahl, die immer wieder 
in den Medien und diversen Berichten auftaucht.

nun galt es zu überprüfen wie viele der gebäude 
überhaupt noch existieren bzw. bereits einer eingehenden 
(nicht unbedingt denkmalgerechten) Sanierung unterzo-
gen worden waren. Die Überprüfung wurde großteils von 
den ortskundigen gebietsreferenten durchgeführt und 
durch die teamassistenz und jener Kollegin, die für die 
ersterfassung verantwortlich gewesen war, unterstützt. 
Hilfreich erwies sich dabei der Zugriff auf den Vorarlberg 
atlas1 schon vom Schreibtisch aus. neben den grund-
stückdaten können dort auch zahlreiche, oft weit zurück-
liegende Luftbilder aufgerufen werden, die die Verände-
rung im Laufe der Jahrzehnte dokumentieren. In dieser 
Prüfungsphase gab es vor allem im ländlichen raum nahe 
den Ballungsgebieten einige unliebsame Überraschungen, 
sprich abbrüche (abb.  17) und neubauten zu verzeich-
nen. Im nächsten Schritt folgten die Begehungen vor ort 
im Vergleich zum Zustand vor 20 Jahren, die die verblie-
bene anzahl wiederum aufgrund der teilwiese negativ 
veränderten außenerscheinung dezimierte. Vereinzelt 
kamen auch objekte (vor allem des 20.  Jahrhundert) 
hinzu und einige, deren Wertigkeit nicht mehr nachvoll-
ziehbar war, fielen weg. erschreckend war die Zahl der 
Leerstände, die für die Zukunft nichts gutes vermuten 
lassen. Hierzu gibt es für den Bregenzerwald Berichte aus 

 1  Der Vorarlberg atlas ist ein webbasierter gIS-Viewer mit dem 
die gIS Daten des Landes Vorarlberg betrachtet, abgefragt und 
ausgedruckt werden können.

dem Projekt „alte Bausubstanz“;2 die Lösungen stehen 
noch aus. teilweise wurden die Bürgermeister auf die leer-
stehenden objekte von Seiten der autorin angesprochen; 
die wenigen rückmeldungen ließen auf eine gewisse 
Hilflosigkeit gegenüber diesem Thema schließen. In den 
tourismusregionen Montafon und Kleines Walsertal 
waren tendenziell weniger Leerstände zu beobachten. Vor 
allem im rheintal gefährden der Siedlungsdruck und die 
hohen grundstückspreise die (nicht geschützten) alt-
bauten. ein weiteres Problem ist der kaum existierende 
ortsbildschutz (kein eigenes gesetz, nur ein §  im Bau-
gesetz). Schutzzonen wie in anderen Bundesländern gibt 
es nicht, außer es handelt sich um ensembles nach dem 
Denkmalschutzgesetz. oftmals war auch zu beobachten, 
dass bei potentiellen ensembles (abb. 18) ein oder meh-
rere gebäudeveränderungen die ursprüngliche Intention 
in frage stellen.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Zahlen 
(abb. 19): etwas mehr als die Hälfte (55 %) der gebäude 
präsentieren sich unverändert zur ersterfassung. Weitere 
15 % sind zwar grundsätzlich unverändert, stehen aber leer, 
sodass sich der Bauzustand wohl verschlechtern wird. ein 
fünftel des potentiellen baukulturellen erbes ist durch 
abbruch, neubau oder unsachgemäße Sanierung inner-
halb von 20 Jahren bereits verloren gegangen. Bei je 5 % 
hat sich unsere einschätzung in Bezug auf die mögliche 
Denkmalbedeutung verschoben.

einige Städte und Marktgemeinden (Dornbirn, 
Hohenems, Lustenau, Bregenz, Hohenems, feldkirch, 
rankweil) wurden bereits in den Jahren 2013 bis 2016 
einer eingehenden Überprüfung unterzogen. als Beispiel 
wird die Landeshauptstadt Bregenz angeführt, wo man 36 
Listenobjekte (abb.  20) besichtigte. Von diesen wurden 
elf unter Denkmalschutz gestellt, 19 intern ausgeschieden 
und sechs auf der noch zu entscheidenden 3 Liste belassen. 
Insgesamt verzeichnet Bregenz damit 191 Denkmäler, was 

 2  http://www.altebausubstanz.at/
 3  Beispiele hierfür: Südtirolersiedlung, weitere reihenhaussiedlung 

der Zwischenkriegszeit, einzelobjekte in beabsichtigen Schutz-
zonen

Die Revision der Denkmalliste Vorarlberg (2017/18)
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etwa 2 % des Baubestandes entspricht und für Vorarlber-
ger Verhältnisse 4 schon recht hoch ist. 

Die regionsweisen Überprüfungen widerspiegeln 
unsere erfahrung der letzten Jahre, dass nur etwa ein Vier-
tel der Listenobjekte letztendlich unter Denkmalschutz 
gestellt wird. Die Kontaktnahme, terminkoordinierung 
und Besichtigung sowie die Sichtung der archive stellen 
jedoch einen nicht unbeträchtlichen arbeitsaufwand dar, 
der sich selten an den letztendlich erlassenen Bescheiden 
messen lässt. 

 4  Landesweit sind es etwa 1,5 % der Bauten

18. Sibratsgfäll im Bregenzerwald, Vorarlberg, potentielles Ensemble

17. Vorarlberg-Atlas, Luftbild eines Beispielortes von 2015

19. Grafik zur Denkmalliste Vorarlberg nach der Revision 2017/18

n Unverändert, bleibt auf Liste
n  Abgebrochen oder stark verändert >>intern ausgeschieden
n  Unverändert, aber schlechter Bauzustand/Leerstand >>tw. Info an Bürgermeister
n  Unverändert, aber Wertigkeit nicht (mehr) nachvollziehbar >>intern ausg.
n Neu zur Liste (20. Jh ... )

20. Grafik zur Denkmalliste Bregenz nach der Revision 2017/18

Listenobjekte 36

n Unterschutzstellungen
n intern ausgeschieden
n nachträgl. Schwerpunkt 20. Jh
n DM-Verzeichnnis kein Schutzstatus

20
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Youngtimer
Zur erfassung und Vermittlung junger 
Kulturdenkmale in Baden-Württemberg

WIe JUng KÖnnen KULtUrDenKMaLe 
eIgentLICH SeIn?

an vergleichsweise junge Kulturdenkmale ist man in 
fachkreisen inzwischen gewöhnt. Überall inventarisieren 
landauf-landab die Denkmalfachämter den Baubestand 
der nachkriegsmoderne der 1960er und 1970er Jahre, die 
mutigen unter ihnen auch schon objekte der Postmo-
derne der 1980er Jahre. In der breiten Öffentlichkeit bietet 
sich dagegen ein ganz anderes Bild: Hier steht die Denk-
malpflege überwiegend noch für den Schutz des altehr-
würdigen. Bei denkmalgeschützten ensembles denkt die 
breite Masse immer noch an die bekannten historischen 
Stadtkerne und nicht an die neuartigen Satelliten- und 
trabantenstädte nach dem Motto „größer-höher-dichter“, 
die uns die nachkriegsmoderne geliefert hat. Und auch 
bei den einzelbauten läuft unter einem denkmalgeschütz-
ten gebäude im Bild der Öffentlichkeit sicher vorrangig 
noch das typische fachwerkhaus oder Barockschloss und 
weniger die neuen Bauformen und Konstruktionen der 
1960/70/80er Jahre. auch die Materialien, mit denen wir 
es zu tun haben sind in dieser epoche andere, man denke 
nur an faserzement, Beton in allen Varietäten, Stahl, glas 
und Kunststoff.

noch immer ist im außenbild der Denkmalpflege die 
Verwunderung über junge Kulturdenkmale groß. Man-
che reaktion eines Lokalpolitikers über sein neu in die 
Denkmalliste aufgenommenes rathaus sowie zahlreiche 
pointierte titelzeilen in Zeitungsartikeln über neue, jetzt 
denkmalgeschützte Schulen, Wohnsiedlungen oder Uni-
versitäten sind deutlicher Beweis dafür. Dabei wächst aber 
das Bewusstsein, dass nicht nur autos nach 30 Jahren ein 
oldtimerkennzeichen bekommen können, sondern auch 
gebäude der nachkriegsmoderne und der Postmoderne 
schon ihre eigene schützenswerte geschichte haben. 
Inzwischen hat sich in fachkreisen der Zeitabstand einer 
generation, einer abgeschlossenen architekturepoche 
oder einfach von 25 bzw. 30 Jahren etabliert. Zwar schlug 
der Denkmalpflege-Wegbereiter alois riegel zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts noch 60 Jahre als notwendigen Zeit-
abstand für eine Betrachtung von Denkmalen vor. Man 
muss sich aber vergegenwärtigen, dass die Zeitläufe zum 
ende des 20.  Jahrhunderts schneller geworden und der 
Veränderungsdruck an jungen Bauwerken sehr hoch ist. 

Betrachtet man sich die Vielfalt des geplanten und 
gebauten in der Boomzeit der 1960-80er Jahre, so bietet 
sich Spannendes und Langweiliges, Modernes, manch-
mal futuristisches und auch eher altbackenes in neuem 
Kleid. Diese Bauepoche prägt unsere heutige Umgebung 
auf Schritt und tritt und wird doch gerade erst richtig 
entdeckt, anerkannt und wertgeschätzt. experten und 
Liebhaber, vorwiegend auch die jüngere generation, ent-
decken und hypen in den sozialen netzwerken beispiels-
weise die „Betonmonster“ dieser Zeit. Die wegweisende 
ausstellung „SoS Brutalism“ des Deutschen architektur-
museums in frankfurt hat z. B. hier Liebhaber für Unlieb-
sames geweckt. Während facebook-gruppen moderne 
Bauwerke aus aller Welt teilen, sind in der öffentlichen 
Wahrnehmung die jungen Bauten oft noch schlicht und 
einfach als „Bausünden“ verschrien. gerade die genera-
tion 50plus sieht hier oft noch gar keine Denkmalwerte 
und das vielfach kolportierte Zitat „Die generation der 
enkel muss die Bauten ihrer großväter vor ihren Vätern 
schützen“ trägt vieles Wahres in sich. 

Wir tun uns alle noch ein wenig schwer mit den Bau-
ten der nachkriegs- und Postmoderne, wohl weil sie uns 
zeitlich noch so nahe sind, wohl weil sie mit ihrer schieren 
Masse unsere Umwelt prägen. nie zuvor wurde so viel 
gebaut in Deutschland, nie zuvor wuchsen die Städte und 
Dörfer in solch ungeahntem ausmaß, nie zuvor waren die 
Bauten im Stadt- oder ortsbild so dominant. 

WaS ISt DenKMaL UnD WaS Kann Weg?

Was aber soll die Denkmalpflege aus der großen Masse 
der Bauten dieser Zeit als schützenswert auswählen? Was 
muss erhalten werden, um späteren generationen ein Bild 
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davon zu geben, wie in dieser Boom-Zeit der Bundesre-
publik geplant, gedacht, gebaut, gewohnt und gearbeitet 
wurde?

Das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württem-
berg hat sich in den vergangenen Jahren der erfassung 
jüngerer Zeitschichten aktiv angenommen. nicht nur der 
wissenschaftliche fokus, sondern vor allem auch vielfach 
anstehende aktuelle Sanierungsmaßnahmen sind anlass, 
die jüngeren architekturepochen nun zügig und mög-
lichst systematisch in einer zeitlichen fortschreibung der 
Denkmallisten zu erfassen. aber nach welchen Kriterien 
wurden nun die Kulturdenkmale festgestellt? 

gibt es für die nachkriegs- und Postmoderne Spezial-
kriterien oder Sonderlösungen?

Die frage kann mit einem klaren nein beantwortet 
werden. Im grunde genommen bleiben die Denkmalkri-
terien die gleichen wie bei klassischen Kulturdenkmalen. 
Das baden-württembergische Denkmalschutzgesetz sieht 
verschiedene Kriterien für Kulturdenkmale vor, dagegen 
keine Zeitgrenze, das heißt. die Denkmalpflege macht 
keine „extrawurst“ für die nachkriegs- und die Postmo-
derne. 

WISSenSCHaftLICHe grÜnDe

Bei klassischen Denkmalen wie z. B. fachwerkhäusern 
können wissenschaftliche gründe z. B. im Zeugniswert 
für historische Zimmermannskonstruktionen liegen, 
also für die Bau- und architekturwissenschaft. auch die 
nachkriegsmoderne hat interessante Baukonstruktionen 
vorzuweisen, wurde doch in dieser Zeit viel experimen-
tiert und neues ausprobiert. ein schönes Beispiel dafür 
ist die rotationshyperboloid-Konstruktion des Möglinger 
Wasserturms bei Stuttgart, welche für jeden sichtbar und 
sehr gekonnt durch das fachwerk im turmschaft in Szene 
gesetzt wird (abb.  21). Der Wasserturm ist damit ein 
wichtiges Dokument und referenzobjekt der Ingenieur-
baukunst der 1960er Jahre. Manche objekte dieser Zeit 
sind auch einzigartig: Dabei sind auch Wohnformen, wie 
etwa die 23 Polyeder aus glasfaserverstärktem Kunststoff, 
die Peter Hübner am 5. november 1975 von 9:00 bis 14:30 
Uhr aufstellen ließ und die bis heute sein Büro und seine 
Wohnung darstellen (abb. 22). Das futuristische Wohn-
projekt, das ebenso auch auf dem Mond stehen könnte, 
befindet sich im kleinen Dorf neckartenzlingen zwischen 
Stuttgart und tübingen. neben experimenten mit neuen 
Materialien sind auch neuartige grundrissorganisationen 
wichtige Bauzeugnisse. auch hier können wissenschaftli-
che gründe für eine Unterschutzstellung angeführt wer-
den. Beispiel Schulhausbau: flexibilität und Variabilität, 
zusammen mit vorgefertigten Bauweisen und Modulsys-
temen, sind wichtige Dokumente einer geänderten auf-
fassung nicht nur in der architektur, sondern auch in der 

damaligen Pädagogik. Wissenschaftliche gründe können 
auch stadtbaugeschichtlich begründet sein, wie z. B. beim 
so genannten Marktdreieck in Waiblingen, das 1971-76 
nach entwurf des bekannten architekten Wilfried Beck-
erlang erbaut wurde (abb. 23). es ist als markanter Beitrag 
der 1970er Jahre zum Bauen in historischer Umgebung 
in seiner architektursprache zwar singulär geblieben, 
aber doch ein wichtiges Dokument des zeitgenössischen 
Städtebaus.

KÜnStLerISCHe grÜnDe

Bei einem „traditionellen“ Kulturdenkmal wie der 
Wallfahrtskirche Birnau am Bodensee, einem Meister-
werk des süddeutschen rokoko, sind die künstlerischen 
gründe bei der Denkmalbewertung überhaupt keine 
frage. Und bei der nachkriegsmoderne? gerade im Kir-
chenbau lassen sich künstlerische gründe sehr plastisch 
festmachen: Die katholische Kirche Maria regina in fell-
bach bei Stuttgart kann als eine der wichtigsten sakralen 
raumschöpfungen der deutschen nachkriegsmoderne 
gelten (abb.  24). architekt Klaus franz schuf mit dem 
umgedrehten Kegelstumpf einen eindrucksvollen und 
stimmungsvollen raum, der die zeitgenössischen Strö-
mungen im Kirchenbau der 1960er Jahre exemplarisch 

21. Möglingen, Kreis Ludwigsburg, Deutschland, Wasserturm von 
1962–65
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veranschaulicht. Insgesamt besitzt diese weitgehende 
Bildlosigkeit als Manifestation der abstrakten Moderne 
einen unbestreitbar hohen künstlerischen Wert für diese 
Zeitepoche und hat damit exemplarischen Charakter für 
diese Stilrichtung.

HeIMatgeSCHICHtLICHe grÜnDe

für heimatgeschichtliche gründe schließlich kommen 
z. B. Wirkungsorte namhafter Personen oder Schauplätze 
historischer ereignisse in Betracht. ein klassisches Denk-
malbeispiel ist friedrich Schillers geburtshaus in Marbach 
am neckar, eine der frühen literarischen gedenkstätten 
im Land mit hohem heimatgeschichtlichem Wert. Und 
wie sieht es bei diesem Kriterium bei jungen Kulturdenk-
malen aus? Das Mehrzweckgebäude der Justizvollzugsan-
stalt Stuttgart-Stammheim dient hier als ungewöhnliches 
aber aussagekräftiges Beispiel. Das eher provisorische 
Bauwerk von 1974 hat unbestreitbar wenig architektoni-
sche oder gar künstlerische Qualität, da aus fertigteilen 
hergestellt und ganz auf die funktionalität ausgerichtet. 
als Schauplatz eines der wichtigsten ereignisse der nach-
kriegsgeschichte der Bundesrepublik, den Prozessen gegen 
die raf, ist es aber von hohem zeitgeschichtlichen Wert 

für Politik, Justiz und gesellschaft. Stammheim erreichte 
einen hohen, internationalen Bekanntheitsgrad und 
wurde zu einem symbolträchtigen ort, der in der authen-
tischen Substanz des Mehrzweckgebäudes mit seinem 
gerichtssaal noch anschaulich erfahrbar ist.

ÄStHetISCHe grÜnDe

nicht in fachkreisen, aber in der öffentlichen Wahr-
nehmung, spielt dieser faktor immer noch eine große 
rolle: Kulturdenkmale müssen schön sein, so der einge-
wöhnte Blick. gerade in diesem Punkt zeigt sich das große 
Dilemma rein ästhetischer Betrachtungen. Junge objekte 
mit ihren fassaden z. B. aus Waschbeton haben oftmals 
keine Chance, von der breiten Masse als schützenswert 
akzeptiert zu werden. Beton ist vielen immer noch als 
sprödes Baumaterial der Kindheit negativ in erinnerung. 
Mit Bedacht und zu recht wird die Ästhetik im baden-
württembergischen Denkmalschutzgesetz aber ausgeklam-
mert, ist sie doch immer zeit- und personenabhängig. als 
maßgebliches denkmalfachliches Bewertungskriterium 
ist die geschichtliche relevanz ein besserer ratgeber als 
das persönliche empfinden. nur so kann die Denkmal-
pflege zu wissenschaftlich fundierten entscheidungen 

22. Neckartenzlingen, Kreis Esslingen, Deutschland, Haus Hübner von 1975
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23. Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Deutschland, Marktdreieck von 1971–76

24. Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Deutschland, katholische Kirche Maria Regina von 1965–67
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kommen. Das auf den ersten Blick vielleicht verstörende 
Sindelfinger rathaus (abb.  25) hat beispielsweise einen 
hohen architekturgeschichtlichen Wert und steht für ein 
stolzes Bauzeugnis einer aufstrebenden Kommune im 
Speckgürtel des Landeshauptstadt Stuttgart. es zählt zu 
den qualitätvollen Verwaltungsbauten der 1960/1970er 
Jahre in der region Stuttgart und ist beispielhaft für den 
rathaustyp „Verwaltungshochhaus“. Und es überzeugt 
auf den zweiten Blick und vor allem im Inneren auch mit 
edlen Materialien und ist damit ein ausdrucksstarkes und 
authentisches Zeichen städtischer repräsentation.

VoM SUCHen UnD fILtern

Um einen Überblick im Dickicht des enormen Bau-
volumens der 1960-1980er Jahre zu bekommen, ist eine 
quellenkritische, zunächst breit angelegte forschung als 
Basisarbeit notwendig. Hierzu gab und gibt es in Baden-
Württemberg Inventarisationsprojekte in Kooperation mit 
Hochschulen und anderen Partnern. es wurden unzählige 
zeitgenössische Zeitschriften und die täglich wachsende 
Spezialliteratur ausgewertet. tausende objekte wurden in 
tabellen erfasst und gewürdigt. In dieser art und Weise 
wurde die erfassung verschiedenster Baugattungen in den 

vergangenen Jahren vorangetrieben: Wohnsiedlungen, 
Verwaltungsbauten, Schulen, und aktuell Hochschulen 
und Kirchen. es entstanden lange Listen von Prüfob-
jekten, die Zug um Zug von der Inventarisation genauer 
unter die Lupe genommen wurden und noch werden. In 
der regel wird nur bei einem Bruchteil dann tatsächlich 
die Denkmaleigenschaft festgestellt. Im regierungsbezirk 
Stuttgart (also gut einem Viertel des Landes) wurden bei-
spielsweise von 60 näher untersuchten Siedlungsprojekten 
nur elf als Kulturdenkmale benannt, von 120 untersuch-
ten Verwaltungsbauten nur 15 denkmalwerte objekte. 
Bei der gerade laufenden landesweiten Untersuchung der 
Kirchenbauten der 1960er/70er Jahre recherchierten die 
experten fast 1.000 Bauwerke. Sie wurden anhand der 
bestehenden rechercheergebnisse vorab klassifiziert. Die 
maßgeblichen, die epoche besonders markant repräsen-
tierenden objekte wurden vor ort besichtigt und in einer 
landesweiten Diskussionsrunde abschließend bewertet. 
am ende werden sich circa 140 denkmalwerte Kirchen 
der nachkriegsmoderne in den baden-württembergischen 
Denkmallisten finden. Während Kirchenbauten oft 
recht gut überliefert sind, stellt sich die Sachlage bei 
anderen Baugattungen ganz anders dar. nicht alles ist 
hier so eindrucksvoll erhalten! ganz im gegenteil: So 
sind wirklich intakte Wohnsiedlungen der 1960/1970er 

25. Sindelfingen, Kreis Böblingen, Deutschland, Neues Rathaus von 1967–70
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Jahre inzwischen selten, denn überall rollt eine Welle der 
runderneuerungen und energetischen Sanierungen, aber 
auch der aufhübschungen durchs Land. Hier kommt die 
Denkmalpflege vielfach zu spät. 

Bei der Benennung als Kulturdenkmale fährt das 
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg eine 
Strategie der strengen auswahl. Da die Seltenheit in aller 
regel noch kein Kriterium bei diesem jungen Baubestand 
sein kann, gewinnen die Qualität der Bauten, ihre reprä-
sentanz für die Masse und vor allem der Überlieferungs-
zustand an Bedeutung. authentizität und Integrität sind 
wichtige filter in der Inventarisation. Die jetzt ausgewähl-
ten repräsentativen Protagonisten sollen den Boden der 
akzeptanz bereiten für später folgende Beispiele aus der 
zweiten reihe. Die oftmals in politischen Kreisen formu-
lierte angst, die Denkmalpflege würde mit der erfassung 
der jungen Kulturdenkmale für eine wundersame „Denk-
malvermehrung“ biblischen ausmaßes sorgen, ist damit 
unbegründet. 

Von Der erfaSSUng ZUr BetreUUng

Bei der Staffelübergabe neuer Kulturdenkmale von 
der Inventarisation an die praktische Denkmalpflege ist 
zunehmend auch eine neue Vermittlungsarbeit gefragt. 

Bei der Siedlung aspen in Stuttgart erntete die Unter-
schutzstellung zunächst 49 juristische Widersprüche. eine 
Bürgerversammlung vor ort war geprägt durch ein hohes 
Konfliktpotenzial. erst die erstellung von „Denkmalpfle-
gerischen Leitlinien“ konnte die gemüter beruhigen, nur 
wenige Widersprüche blieben. In den Leitlinien wird den 
Denkmaleigentümern zunächst der Denkmalwert noch-
mals erläutert, dann die konservatorischen Zielsetzungen 
der Denkmalpflege benannt, aber auch die Spielräume für 
die eigentümer aufgezeigt. für eine akzeptanz und damit 
auch für spätere Sanierungserfolge ist es entscheidend, die 
jetzt erkannten Kulturdenkmale der 1960er, 1970er und 
1980er als „Schätze“ unserer jungen Vergangenheit einer 
breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Denn nur was man 
kennt und schätzt, wird auch gewürdigt und gepflegt. 

Die Denkmalpflege in Baden-Württemberg bedient 
sich dazu verschiedener formate: Vielfach wurde im 
nachrichtenblatt der Denkmalpflege über „Youngtimer“ 
berichtet. Darüber hinaus hat das Landesamt für Denk-
malpflege inzwischen einige fachveröffentlichungen 
herausgegeben. auch auf der Homepage www.denkmal-
pflege-bw.de gibt es zahlreiche Beispiele solcher junger 
Kulturdenkmale in einem Bilderbogen samt zugehörigen 
Literaturverweisen. Wichtig ist zudem eine aktive Pres-
searbeit mit dem Impetus, nicht wie sonst oft üblich nur 
mit „bad news“ in den titelzeilen zu erscheinen, sondern 

26. Stuttgart, Deutschland, ehem. IBM-Campus Vaihingen von 1967–71
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mit positiver grundstimmung die geschichte neuer Kul-
turdenkmale zu erzählen. ein weiterer Punkt in Sachen 
Werbetrommel für die nachkriegs- und die Postmoderne 
ist die aktivierung der Politik, wie z. B. bei der alljährlich 
stattfindenden Denkmalreise des Wirtschaftsministeri-
ums als oberster Denkmalschutzbehörde. Und schließlich 
konnten nun schon mehrfach Besucher und Interessierte 
auch am tag des offenen Denkmals Beton beschnuppern, 
wie z. B. auf dem ehemaligen IBM-Campus in Stuttgart 
(abb. 26), dem ebenso wertvollen wie gefährdeten Meis-
terstück von egon eiermann.

Bei aller aktiven Vermittlungsarbeit und wachsender 
positiver resonanz darf nicht vergessen werden, dass bei 
der erfassung von jungen Kulturdenkmalen auch Sorgen-
kinder übrig bleiben. gerade wirtschaftliche Interessen 
stehen oft in krassem Widerspruch zum öffentlichen 
erhaltungsinteresse. Umso wichtiger für die Denkmal-
pflege sind in bisweilen strittigen auseinandersetzungen 
schlüssige Denkmalbegründungen und eine engagierte 
fachliche argumentation. 

Das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württem-
berg stellt sich den aktuellen Herausforderungen einer 
neuen Denkmal-Zeitschicht, seien es die bemerkenswerten 
objekte der nachkriegsmoderne oder der Postmoderne. 
eine grunderkenntnis in der Denkmalpflege bewahrhei-
tet sich hier täglich: Die erfassung der Kulturdenkmale 
muss permanent geführt werden, das heißt Denkmallisten 
sind nicht, sondern sie werden! Dabei wird heute und in 
Zukunft noch manches Problem zu lösen sein, mancher 
Streit um die erhaltungsfähigkeit, um Wirtschaftlichkeit, 
um energieeffizienz, um Barrierefreiheit geführt werden. 
Mit den als Denkmal erfassten objekten der 1960-1980er 
Jahre soll aber deutlich gemacht werden, dass es sich 
lohnen wird, diese auseinandersetzungen konstruktiv 
anzugehen, damit der nachwelt auch aus dieser architek-
turepoche sprechende Zeugnisse des Planens und Bauens 
hinterlassen werden können. 
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Die Sammlung des architekturzentrums 
Wien (az W). 
ein Potential für neubewertungen der architek-
tur nach 1945

Die erfahrung zeigt, dass die erfolgsaussichten zur 
erhaltung des baukulturellen erbes eng mit der for-
schungslage und deren öffentlicher Vermittlung (abb. 27) 
verknüpft sind. Dem Bestand der nachkriegsmoderne 
fehlt es noch immer an einer breiten öffentlichen akzep-
tanz. Die Kritik an bautechnischen Mängeln und an der 
nicht mehr normgerechten energiebilanz sowie veränderte 
nutzungsanforderungen bilden die Hauptargumente für 
den abbruch bzw. den Umbau von architekturhistorisch 
relevanten gebäuden. In Österreich fehlen architekturhis-
torische Standardwerke, die sich mit der nachkriegsarchi-
tektur in einem größeren kulturellen Kontext auseinan-
dersetzen. Weiter erschwerend für die forschungslage ist 
das fehlen von wesentlichen architekt/innenmonografien 
wie etwa von eugen Wörle, traude und Wolfgang Wind-
brechtinger und vielen anderen hier nicht genannten. 

eine vertiefende architektur- und bauhistorische 
analyse und eine einordnung der Bauten, wie sie 
roman Hillmann 2011 für den Zeitraum 1945–1963 in 
Deutschland geleistet hat, liegt für Österreich nicht vor.1 
Hillmanns Methodik, die Periode der ersten nachkriegs-
moderne mittels einer konstruktiven und ästhetischen 
Untersuchung von fallbeispielen zu quantifizieren, basiert 
darauf, ein wissenschaftlich fundiertes Bewertungsinstru-
mentarium für den erhalt der gefährdeten Bauten des 
Wiederaufbaues zu schaffen.

eine Periodisierung und Bezeichnung des Baugesche-
hens nach 1945 in Österreich bleibt bis heute ein schwie-
riges Unterfangen. Die Darstellungen folgen entweder 
einer einteilung nach Dezennien, orientieren sich an den 
politischen Zäsuren 1945 und 1955 bzw. Schlüsseljahren 

 1  Roman Hillmann, Die erste nachkriegsmoderne. Ästhetik und 
Wahrnehmung der westdeutschen architektur 1945–63 (for-
schungen zur nachkriegsmoderne), Petersberg 2011.

architektonischer entwicklungen wie 1958 und 1962/63.2 
Die Meistererzählungen zum Baugeschehen dieser epoche 
sind zeitgebunden und stammen von einer architektenge-
neration, die nach dem Krieg ausgebildet wurde und das 
Baugeschehen des Landes ab den späten fünfzigerjahren 
als akteure und Interpreten wesentlich mitprägten.3 Die 
in Verwendung befindlichen Begrifflichkeiten, die das 
Baugeschehen nach 1945 bis in die 1960er Jahre klassifi-
zieren – architektur des Wiederaufbaus, nachkriegsar-
chitektur, funktionalistische architektur der 1950er und 
1960er Jahre, nachkriegsmoderne, Bauwirtschaftsfunkti-
onalismus, Utopien –, transportieren Wertungen, die auf 
bestimmte narrative zurückgehen.

als ausgangspunkt für die Kanonisierung der 
geschichtsschreibung der österreichischen architektur 
nach 1945 lässt sich das Jahr 1965 festmachen. In diesem 
Jahr erschien das richtungsweisende Heft der deutsch-
schweizerischen Zeitschrift Bauen + Wohnen mit dem 

 2  Sokratis Dimitriou, 1945–1965, Zwanzig Jahre österreichische 
architektur, in: Bau, H. 1, 20. Jg., 1965, S. 15–19. – Friedrich 
Achleitner, Der „aufbau“ und die aufbrüche 1945–1975, in: 
friedrich achleitner / annette Becker (Hg.), architektur im 
20.  Jahrhundert: Österreich 1995–1997, ausst.kat. Deutsches 
architektur-Museum, frankfurt am Main, München-new York 
1995, S. 43–49. – Ulrike Steiner, architektur in Wien nach 1945, 
in: Herbert Dachs (Hg.), geschichte der österreichischen Bundes-
länder seit 1945, Schriftenreihe des forschungsinstitutes für Poli-
tisch-Historische Studien der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek, 
Bd. 9, Salzburg 2006. – Michael Dippelreiter (Hg.), Wien. Die 
Metamorphose einer Stadt, Wien u. a. 2013, S. 611–650. – Gab-
riele Kaiser, Substanzverlust/neuansätze, in: ernst Bruckmüller 
(Hg.), Wiederaufbau in Österreich 1945–1955. rekonstruktion 
oder neubeginn? Wien 2006, S. 125–144.

 3  Maria Welzig / Gerhard Steixner, Die architektur und ich: eine 
Bilanz der österreichischen architektur seit 1945 vermittelt durch 
ihre Protagonisten geboren in der ersten republik: roland rainer, 
ernst Hiesmayr, Viktor Hufnagl, Harry Seidler, Harry glück, 
gustav Peichl, friedrich achleitner, ottokar Uhl, günther Dome-
nig, Wien u. a. 2003.
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Schwerpunktthema „Österreich baut“.4 friedrich ach-
leitner war für den architekturgeschichtlichen Überbau 
zuständig. Mit seinem programmatischen text über die 
„entwicklung und Situation der österreichischen archi-
tektur nach 1945“ wurden jene argumentationsketten, 
Sichtweisen, nomenklaturen von Protagonist/innen und 
Projekten begründet, wie sie vom autor in weiteren texten 
zum Thema über die Jahre noch verfeinert wurden.5 Jeder, 
der sich heute mit österreichischer architekturgeschichte 
beschäftigt, greift auf achleitner zurück. 

Der neubeginn nach 1945 setzt für achleitner mit der 
generation von Holzmeister-Schülern ein. Die Jahre nach 
1955 bilden für ihn den Prolog zu einer „Szene“, die mit 
dem Schlüsseljahr 1958, dem Jahr des Baues der Stadthalle, 
der ernennung rainers zum Stadtplaner, dem Schwanzer-
Bau in Brüssel, der Wachsmann-ausstellung in Wien, 
dem „Verschimmelungs-Manifest“ von friedensreich 
Hundertwasser und dem Manifest der „Inzidenten 
architektur“ feuersteins den internationalen Durchbruch 
schaffte. Die unmittelbaren Jahre nach 1945 werden unter 
der Isolation des Landes, dem Verlust des geistigen Klimas 

 4  Österreich baut, Bauen + Wohnen, H. 9, Bd. 19, 1965.
 5  Friedrich Achleitner, entwicklung und Situation der österreichi-

schen architektur seit 1945, in: Österreich baut, Bauen + Woh-
nen, H. 9, Bd. 19, 1965a, S. 339–343.

und dem Weiterwirken der Zwischengeneration nach 
1945 subsumiert.6 

Die Kritik Österreichs an seiner nachkriegsmoderne 
setzte anfang der 1960er Jahre ein. friedrich achleit-
ner begann 1961 in der Abendzeitung unter der rubrik 
„Bausünden“ und später in der Presse unter „neues Bauen, 
kritisch betrachtet“ für und gegen tendenzen einer nach-
kriegsmoderne zu schreiben. Das Verwaltungsgebäude 
von Hoffmann-La roche von 1960–1962 (georg Lippert, 
roland rohn) oder das Verwaltungszentrum neWag 
von 1959–1963 (franz Kiener, Wilhelm Hubatsch, gustav 
Peichl) sind zwei Beispiele, wo achleitner die vorder-
gründige Ästhetik der Bauten einer revision unterzieht.7 
Seine Kritik gilt dem modernistischen einsatz des Voka-
bulars, unter anderem der Curtainwall, für die er in der 
räumlichen Konzeption im Inneren der gebäude keine 

 6  Friedrich Achleitner, notizen zur geschichte einer neuen Strö-
mung, in: Österreich baut, Bauen + Wohnen, H. 9, Bd. 19, 1965b, 
S. 371–374. – Friedrich Achleitner, aufforderung zum Vertrauen, 
architektur seit 1945, in: otto Breicha (Hg.), aufforderung zum 
Misstrauen. Literatur, bildende Kunst, Musik in Österreich seit 
1945, Salzburg 1967, S. 561–584.

 7  Friedrich Achleitner, filialgebäude Hoffmann-La roche, 
7.12.1962, in: friedrich achleitner (Hg.), nieder mit fischer von 
erlach. architekturkritik, Salzburg-Wien 1986, S. 30–32. – Fried-
rich Achleitner, erste fragen zur „gartenstadt Süd“, 17./18.8.1963, 
in: achleitner (zit. anm. 7), S. 60–62.

27. Sammlungspräsentation „Das Gold des Az W“, 2013
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notwendigkeit sieht. Beide gebäude wurden inzwischen 
vorbildlich saniert. 

In den 1980er Jahren setzte in Österreich die wissen-
schaftliche aufarbeitung des Baugeschehens der unmittel-
baren Jahre nach 1945 ein. Die aufsätze entstanden meist 
in Zusammenhang mit kulturhistorisch interdisziplinär 
angelegten ausstellungen oder anthologien. „Wien 1945, 
davor – danach“ (ausstellungskatalog Museum des 
20. Jahrhunderts, 31.5.–7.7.1985) z. B. oder die ausstellung 
auf der Schallaburg über die „Die wilden fünfziger Jahre“ 
1985. Parallel mit der architekturgeschichtlichen Befor-
schung setzt die Unterschutzstellung der nachkriegsarchi-
tektur in den 1980er Jahren ein. Das jüngere Böhlerhaus 
(1956/57) von roland rainer wurde 1984, noch vor dem 
älteren Strandbad gänsehäufel (1948/49) von fellerer und 
Wörle (Unterschutzstellung 1993), unter Denkmalschutz 
gestellt.8 Die aufarbeitung an den Universitäten beginnt 
ein Jahrzehnt später in den 1990er Jahren.

Die Kritik und evaluierung des Zeitabschnittes 
des Wiederaufbaus beruht häufig auf der Polarität der 

 8  Inge Podbrecky, Modern, aber nicht neu. Wiener architektur nach 
1945, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmal-
pflege, Bd. LXVI., H. 1/2 2012, Horn-Wien 2013, S. 13–14.

stilistischen antipoden modern/restaurativ. In den Kon-
text der Vorurteile gegenüber der Dekade der nachkriegs-
architektur ist die Publikation von 2004 „Stadtbildverluste 
Wien“ einzubetten, in der die Bauten aus der Zeit des 
Wiederaufbaus und der Zeit des Wirtschaftswachstums 
der 1960er Jahre mit einer negativen Konnotation belegt 
wurden.9 Die Modernisierungsbestrebungen werden für 
die Verluste im Stadtbildkörper verantwortlich gemacht. 
Im Buch werden die geopferten Baudenkmäler den 
Bauten der nachkriegsmoderne gegenübergestellt, eine 
differenzierte auseinandersetzung mit den Qualitäten 
der inzwischen selbst gefährdeten Bauten findet nicht 
statt. Bezeichnend ist der Legitimationsrückgriff auf die 
Kritiken von Zeitgenossen, bei denen es per se nicht um 
eine generelle Verurteilung der nachkriegsarchitektur 
ging, sondern um die Qualitätshebung von baulichen und 
künstlerischen Leistungen. 

In den letzten Jahren waren es Symposien wie „nach-
kriegsmoderne: nobodys Darling“10 (2010), „Modern, aber 

 9  Dieter Klein / Martin Kupf / Robert Schediwy, Stadtbildverluste 
Wien. ein rückblick auf fünf Jahrzehnte, Wien 2005.

 10  „nachkriegsmoderne: nobody’s Darling?“, 26.–27.2.2010, Uni-
versität für angewandte Kunst Wien, organisatoren: Universität 

28. Architekturzentrum Wien, Sammlungsdepot
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nicht neu. architektur nach 1945 in Wien“11(2011) und 
ausstellungen wie „Big! Bad? Modern“12 (2011) sowie das 
eU-forschungsprojekt „Brno, Wien. entwicklung einer 
Bewertungsmethodik der architektur von 1945 bis 1979“,13 
die sich verstärkt mit den unterschiedlichsten aspekten der 
architektur nach 1945 auseinandergesetzt haben. 

In all den Bemühungen wurde es offensichtlich, 
dass nur eine fundierte, auf Quellen basierende grund-
lagenforschung die Voraussetzung für den erhalt und 
die fachliche Bewertung von Bausubstanz gewährleistet. 
Ich glaube, es ist kein Zufall, dass in Ländern, in denen 
architekturhistorische forschungen institutionell stark 
verankert sind (Schweiz, Deutschland), die öffentliche 
Debatte anders geführt werden kann. 

an dieser Stelle komme ich auf den Stellenwert von 
architektursammlungen zu sprechen. Im Zuge der Über-
nahme der ersten nachlässe von oswald Haerdtl und 
Hans Steineder im Jahr 1998 durch das az W erfolgten 
aktive Bemühungen um die Bewahrung des kulturellen 
erbes mit einer Schwerpunktsetzung auf die architektur 
nach 1945. Inzwischen ist die Sammlung auf mehr als 80 
Vor- und nachlässe der renommiertesten architekt/innen 
der österreichischen nachkriegsmoderne angewachsen 
(abb.  28).14 Im gegensatz zu den bloßen Plansätzen in 

für angewandte Kunst Wien, Institut für Konservierung und 
restaurierung, Bundesdenkmalamt (BDa), docomomo austria, 
siehe: aPa, nachkriegsmoderne: nobody’s Darling, 19.2.2010, 
www.ots.at/presseaussendung/otS_20100219_otS0232/
nachkriegsmoderne-nobodys-darling (7.9.2016).

 11  „Modern, aber nicht neu, architektur nach 1945 in Wien“, 
17.5.–20.5.2011, LandeskonservatorInnentagung. – Podbrecky 
(zit. anm. 8).

 12  „Big! Bad? Modern“, akademie der bildenden Künste Wien, 
Institut für Kunst und architektur, 4.–16.10.2011; siehe: Stefan 
Gruber u. a., Big! Bad? Modern. four Megabuildings in Vienna, 
Zürich u. a. 2015. 

 13  Peter Scheuchel, entwicklung einer Bewertungsmethodik der 
architektur von 1945 bis 1979. Brno-Wien u. a. 2012.

 14  Detaillierter Überblick über die Sammlung, siehe: https://www.
azw.at/de/artikel/sammlung/

den Bauämtern finden sich in den variantenreichen Plan- 
und Dokumentenbeständen der Vor- und nachlässe die 
geistigen und kulturellen Bezugsrahmen zu den Projekten 
und im besten fall kommt es unter den Beständen zu 
inhaltlichen Verschränkungen.

In diesem Zusammenhang sollen zwei Beispiele ange-
führt werden, bei denen sich aufgrund quellenbasierter 
forschung in den nachlässen neue Sichtweisen und 
fragestellungen eröffnet haben, die zu einem Perspekti-
venwechsel der herkömmlichen Bewertungen auffordern. 

PaULa-PreraDoVIć15-HaUS (1951–1959)

Die Vorreiterrolle des forums alpbach bei der Inter-
nationalisierung der geistigen elite des Landes ist heute 
unumstritten. Die ursprüngliche namensnennung des 
seit Sommer 1945 bis heute alljährlich stattfindenden 
Zusammentreffens lautete „Internationale Hochschulwo-
chen“ des Österreichischen College. Heute besser unter 
dem namen „europäisches forum alpbach“ bekannt.16 
Über die rolle der architektur bei der Programmierung 
der „Internationalen Hochschulwochen“ in der ersten 
Dekade des forums alpbach ist heute kaum noch etwas 
bekannt. ohne genauer darauf einzugehen, kann festge-
halten werden, wie erstaunlich es ist, mit welch hochka-
rätiger Besetzung und wie kontinuierlich dort ab 1947 
architekturaktivitäten stattfanden.

alpbach war eine bäuerlich geprägte Dorfgemein-
schaft, die für die immer reicher werdende Programm-
tätigkeit des Österreichischen College nicht über aus-
reichende räumlichkeiten verfügte. Überlegungen, mit 

 15  Die von den nationalsozialisten verfolgte Lyrikerin und erzählerin 
Paula Preravodič (1887–1951) war die Mutter von otto und ernst 
Molden. 1947 wurde der von ihr verfasste text „Land der Berge, 
Land am Strome“ als österreichische Bundeshymne ausgewählt.

 16  ausführliche Darstellung: Maria Wirth, ein fenster zur Welt. Das 
europäische forum alpbach 1945–2015, Innsbruck-Wien 2015.
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einem eigenen Haus abhilfe zu schaffen, reichen bis 1946 
zurück. nach der ersten finanzierungszusage 1951 wurde 
im oktober mit einem geladenen Wettbewerb begonnen. 
Sechs architekten, alexander Demmer, ferdinand Kitt, 
Josef Hannich, frohwalt Lechleitner, Thomas Schwarz 
und Karl Schwanzer, wurden von otto Molden ange-
schrieben und gebeten, für das 1.500 m2 große grundstück 
ein raumprogramm zu erstellen.17 In der ausschreibung 
betonte Molden, beim gebäude sei „besonders augen-
merk“ auf ein landschaftsgebundenes Bauen zu legen, 
auf der anderen Seite „soll es als Zentrum einer moder-
nen avantgardistischen geistigen erneuerungsbewegung 
selbstverständlich ein Musterstück moderner architektur 
darstellen“.18 ferdinand Kitt setzte sich vor Schwanzer 
und Hannich durch. Seine Präsentationszeichnungen 
(abb. 29) haben sich im nachlass, der sich in der Samm-
lung des az W befindet, erhalten und zeigen einen lang 
gestreckten, mit Pultdach versehenen Baukörper, dessen 
Holzfassade die Beziehung mit dem alpinen Umfeld 
herstellt. Die in der Zeitschrift Der Bau 1953 publizierten 
entwürfe unterscheiden sich deutlich vom erstentwurf. 
In dem von Kitt verfassten Begleittext findet sich die 
erklärung für die abänderungen. Die restriktiven auf-
lagen zum Schutz des Landschaftsbildes und die daraus 
abgeleitete falsch verstandene traditionspflege, die jegli-
che art von „zweckmäßigem Bauen“ verhindere, zwangen 
Kitt, vom Pultdach abstand zu nehmen und es mit einem 
Satteldach nach „tiroler art“ zu ersetzen (abb. 30).19 Das 
zweigeschossige lang gestreckte gebäude wird von Kitt 

 17  archiv europäisches forum alpbach, Wien, architektenausschrei-
bung, 2.10.1951.

 18  architektenausschreibung (zit. anm. 17).
 19  Ferdinand Kitt, Das Paula-Preradovoć-Haus in alpbach, in: Der 

Bau, H. 3/4, 8. Jg., 1953, S. 60–61. 

so an das gefälle des terrains angepasst, dass die jewei-
ligen geschosse von der Hang- bzw. Bergseite ebenerdig 
zugänglich sind. Die traditionelle Bauweise der durchbro-
chenen Blockwand, wie sie bei Holzspeichern zum trock-
nen von Heu zum einsatz kommt, wird von den in Holz 
ausgeführten Balkonvorbauten aufgenommen (abb.  31). 
Im Inneren erinnert nichts mehr an die alpine Baukultur, 
im gegenteil, die geschwungene, schwebende freitreppe 
sowie die anderen sichtbar gebliebenen konstruktiven 
Details vermitteln eine schwerelose eleganz sowie eine 
gestalterische gesinnung, die sich stark an der Moderne 
orientiert (abb. 32).

Der Zeitgeist der 1950er Jahre lässt sich insbesondere 
in den Zeichnungen mit perspektivischen Innenansichten 
nachvollziehen (abb.  33). Der Bau Kitts, der zwischen 
1948 und 1950 assistent bei Boltenstern war und vom elf 
Jahre jüngeren friedrich achleitner 1982 als Vertreter einer 
typischen „nierentisch-architektur“ der 1950er Jahre klas-
sifiziert wurde, findet im architekturführer achleitners 
mit einem einzeiler erwähnung: „Versuch einer Einbin-
dung in die bäuerliche Kulisse Alpbachs.“20

Wäre der ursprüngliche entwurf Kitts einer größeren 
Öffentlichkeit bekannt gewesen bzw. der ausgeführte Bau 
mit seiner Inneneinrichtung erhalten geblieben, würde 
das Paula-Preradovič-Haus heute als Vorzeigeprojekt für 
ein zeitgemäßes Bauen in den alpen reüssieren. Das wie-
derholt von Kitt adaptierte Paula-Preradović-Haus wurde 
im frühjahr 1998 abgerissen und durch einen neubau 
des Innsbrucker architekturbüros Din a4 ersetzt. eine 
Monografie über den bereits 1973 mit nur 54 Jahren ver-
storbenen ferdinand Kitt ist bis heute ein Desiderat. 

 20  Friedrich Achleitner, Österreichische architektur im 20. Jahrhun-
dert. ein führer in vier Bänden, Bd. 1, oberösterreich, Salzburg, 
tirol, Vorarlberg, Salzburg u. a. 1980, S. 298.

30. Ferdinand Kitt, Paula-Preradović Haus, Alpbach, 1951–1953, 
realisierter Entwurf 1951-53, Architekturzentrum Wien, Sammlung

31. Ferdinand Kitt, Paula-Preradović Haus, Alpbach, 1951–1953, 
Außenansicht, Architekturzentrum Wien, Sammlung
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HoteL InterContInentaL, WIen 

Mit meinem zweitem fallbeispiel, dem Hotel Inter-
Continental (abb. 34), stelle ich die immer wieder heiß 
diskutierte frage in den raum, wie es möglich ist, dass 
architekturhistorisch relevante gebäude der nachkriegs-
moderne nicht unter Denkmalschutz stehen. Das Hotel 
InterContinental, ein 1960–1964 errichteter Bau der 
arbeitsgemeinschaft der architekten Carl appel, Walter 
Jaksch und des amerikanischen architekturbüros Holabird 

& root soll in Kürze aus dem Stadtbild verschwinden 
und einem neubau mit gleicher nutzung Platz machen. 

Der auftraggeber, die fluglinie PanaM, setzte mit 
dem Hoteltypus einen neuen akzent für den wirtschaft-
lichen aufschwung Österreichs. ab 1947 wurde mit Hilfe 
des Marshallplans in den vielversprechenden Wirtschafts-
zweig fremdenverkehr investiert. Hotelketten wie die Hil-
tongruppe, unter anderem mit dem unter Denkmalschutz 
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Architekturzentrum Wien, 
Sammlung
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gestellten Hotel in Berlin21 mit seiner charakteristischen 
Schachbrettfassade aus aluminium, und das InterConti-
nental begannen – unterstützt von staatlichen Behörden 
ihres Heimatlandes – auch verstärkt in europa zu inves-
tieren. Mit Unterstützung des Cooley Loan Programms, 
welches der InterContinental Hotel Corporation erst 
einen fremdwährungskredit ermöglichte, wurde das neu-
bauvorhaben unter anderem in Wien und genf gemein-
sam in angriff genommen.22 

Wesentlich für den Konzern war eine prominente 
innerstädtische Lage. Darin spiegelte sich das Selbstbe-
wusstsein und der führungsanspruch der amerikanischen 
nation, die wirtschaftliche Integration europas in ein 
marktorientiertes kapitalistisches Wirtschaftssystem vor-
anzutreiben. Die großstrukturen setzten sich bewusst von 
ihrer Umgebung ab, der formale Kontrast zur historischen 
Stadt gehörte zur Programmatik, der sich international in 
allen Häusern der Hotelkette finden lässt, wie sich unter 
anderem auch an der prominenten innerstädtischen Plat-
zierung des unter Denkmalschutz gestellten Hotel Inter-
Continental (1968–1974) von Karel filsak in Prag zeigt.

Das erste Vorprojekt von 1959 für das Vienna Park 
Hotel im auftrag der PanaM stammt von roland rainer 
und zeigt ein 11stöckiges, 33 m hohes Hochhaus sowie eine 
umfassende neuplanung des eislaufvereines (abb.  35). 
Interessanterweise lag bereits in diesem Vorentwurf die 
Zimmerhöhe bei 2,45 m. In einem in der Sammlung des 
az W befindlichen schriftlichen Vertragsentwurf ist die 
aufgabenteilung zwischen den amerikanischen entwurf-
spartnern und dem österreichischen architekten klar gere-
gelt, wobei dieser für die gesamte Innenraumausstattung 
sowie den „künstlerischen Schmuck“ verantwortlich sein 
soll. rainer geriet aufgrund seiner funktion als amtieren-
der Stadtplaner unter Druck und legte den Privatauftrag 
1960 zurück. Daraufhin realisierte die arbeitsgemeinschaft 
appel und Jaksch den 12stöckigen Stahlbetonskelettbau, 
dessen fassade aus weißem Kunststein und – unterhalb 
der alu-Schiebefenster – etwas zurückliegenden Bändern 
aus grauem glasmosaik besteht (abb. 36). 

Schon damals wurde ein Deal mit dem Wiener eislauf-
verein getroffen, der 5000 m2 grund für die errichtung 
abtrat und im gegenzug dazu für eine Million US Dollar 
ein neues Verwaltungsgebäude und eine Kälteanlage für 
die Kunsteisbahn, die im Sommer für das Hotel die Klima-
tisierung übernahm, erhielt.23 Man muss somit von einem 
ensemblebau sprechen, der von den beteiligten architek-
ten ganz in anlehnung an eine internationale Moderne 

 21  http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/liste_karte_
datenbank/de/denkmaldatenbank/daobj.php?obj_dok_nr= 
09050233 (abgerufen 6.12.2018)

 22  James E. Potter, a room with a World View. 50 years of Inter-
Continental Hotels and its People 1946–1996, London 1996, 
S. 52–57.

 23  ebenda, S. 54. 

errichtet wurde. gerade in der transparenten Sockelzone 
und dem vorspringenden Bar- und nachtclubbereich 
werden reminiszenzen an das four Seasons in new York 
wach. Wurde im äußeren erscheinungsbild bewusst das 
Vokabular einer West-Moderne eingesetzt, bezieht man 
sich im Inneren auf Lokalkolorit: Kristalldeckenleuchten 
und Luster, imperial angehauchte Vorhänge in den gäs-
tezimmern und auch die mit gold ummantelten Säulen 
im foyer sowie die abstrakte Wiener Werkstätten-optik 
der Spannteppiche erinnern an die glorreiche Vergangen-
heit Wiens – Charakteristika, die sich beim imposanten 
Schriftzug am Dach fortsetzten. 

Die Kritik an dem Bau setzte unmittelbar ein. friedrich 
achleitner bezeichnete ihn in der Presse vom 21./22. März 
1964 als „Masse ohne Maß“.24 Der achleitner‘sche Blick 
auf die epoche der nachkriegsmoderne ist zwar zeitge-
bunden und wurde inzwischen von ihm selbst revidiert, 
aber bis heute fließen seine „Bewertungen“ oft 1:1 in fach-
liche Beurteilungen ein – so auch bei einem gespräch im 
Bundesdenkmalamt im februar 2017, wo auf die frage 
nach der fehlenden Unterschutzstellung des Hotel Inter-
Continental erneut der „unverhältnismäßige Maßstab“ als 

 24  Friedrich Achleitner, „Masse ohne Maß“, in: Die Presse vom 
21./22. März 1964, S. 9.

34. Wien 3, Johannesgasse 28, Hotel InterContinental, errichtet 1959–
1964 von Carl Appel, Walter Jaksch, Holabird & Root, Architekturzentrum 
Wien, Sammlung
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Kritik angeführt wurde. neueste Quellenforschungen und 
analysen, wie die 2018 fertiggestellte Diplomarbeit25 von 
Martina Machl, zeigen, dass unser jetziger Wissensstand 
für eine Unterschutzstellung sprechen würde. 

Das Hotel InterContinental ist nicht nur architektur-
historisch relevant, sondern gleichzeitig ein einzigartiger 
zeitgeschichtlicher Propagandabau, in dem sich die Vor-
herrschaft der amerikaner im Kampf der Systeme des 
Kalten Krieges manifestiert (abb. 37). 

Im gegensatz zu Deutschland und anderen Ländern 
in europa finden sich in Wien keine neubauvorhaben 
für Botschaften, Konsulate und amerikahäuser. Der 
ursprünglich für Wien geplante neubau eines amerika-
hauses von oswald Haerdtl, der – mit einem Kinosaal von 
über 400 Sitzplätzen – im linken flügel des Heinrichhofes 
untergebracht hätte werden sollen, wurde 1952 von den 
amerikanern abgesagt. Das Hotel InterContinental ist, 

 25  Martina Machl, ein Zeitzeuge der nachkriegsmoderne: Das 
Vienna InterContinental. Dipl.arbeit techn. Univ. Wien, Wien 
2018 (http://www.ub.tuwien.ac.at/dipl/VL/45529.pdf ). – Iris 
Meder, Lokaler Internationalismus, in: Sebastian Jobst / erich 
Bernard / art:Phalanx – Kunst- und Kommunikationsbüro, Seit 
1964 tor zur Welt. Intercontinental Wien, Wien 2014, S. 71–78. 

36. Wien 3, Johannesgasse 28, Hotel InterContinental, errichtet 1959–
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Kunststeinfassade mit Glasmosaikfeldern, Architekturzentrum Wien, 
Sammlung

35. Wien 3, Johannesgasse 28, Hotel InterContinental, Eislaufverein Vorprojekt von Roland Rainer 1959, Querschnitt, Architekturzentrum Wien, 
Sammlung
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wie der amerikanische Messepavillon von 1957, eine für 
Österreich einzigartige bauliche Manifestation eines 
transatlantischen Ideologie-exports aus der Zeit des Kal-
ten Kriegs.

faZIt

Die az W Sammlung, die sich neben den Vor- und 
nachlässen noch aus anderen umfassenden Beständen 
zusammensetzt, versteht sich als unverzichtbare evidenz-
basis für eine objektbezogene grundlagenforschung. an 
erster Stelle sind die vielen Primär- und Sekundärquellen 
zu nennen, die der forschercommunity zur Verfügung 
stehen und deren auswertung zu einer neuevaluierung 
der nachkriegsarchitektur führen wird. 

37. Wien 3, Johannesgasse 28, Hotel InterContinental, perspektivische Entwurfsskizze von Walter Jaksch, Architekturzentrum Wien, Sammlung
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Brutalismus in Österreich –  
Definition, rezeption und Bewertung

eInLeItUng

2018 wird wohl als das Jahr in die architekturge-
schichte eingehen, in welchem dem Brutalismus zu einem 
zweiten Höhepunkt verholfen wurde. Die Headlines der 
architekturzeitschriften, der einschlägigen Print- und 
onlinemedien und auch des Boulevards überschlugen sich 
gleichermaßen: „BrUtaL SCHÖn!“, „Beton brutal“, 
„rettet die Betonmonster“ oder „Mehr gerechtigkeit für 
Betonmonster!“ lauteten die Überschriften. ausschlagge-
bend dafür war die ausstellung „SoS Brutalismus. rettet 
die Betonmonster!“ der gleichnamigen Internetplattform 
im frankfurter architekturzentrum, die mit einer ergän-
zung von zehn österreichischen objekten vom 03.05.2018 
bis 06.08.2018 im Wiener architekturzentrum gezeigt 
wurde.1

Plötzlich war er da, der Hype um den Brutalismus. 
noch vor einigen Jahren als Bausünden der nachkriegs-
zeit abgetan, erfahren brutalistische Bauten derzeit in den 
(sozialen) Medien eine Hochblüte. Brutalismus lässt sich 
schwer als einheitlicher Baustil definieren, es ist vielmehr 
ein oberbegriff für eine architekturströmung, die eine 
Vielzahl an architektonischen formulierungen zuließ und 
-lässt. 

Der Begriff Brutalismus leitet sich vom französischen 
ausdruck für Sichtbeton „béton brut“ ab, der wörtlich 
übersetzt „roher Beton“ bedeutet.2 Dennoch ist Bruta-
lismus nicht unmittelbar einzig mit dem Material Beton 
verknüpft. Vor allem der theoretische Diskurs um „new 
Brutalism“ in den 1950er Jahren in großbritannien, 
hauptsächlich geführt von den architektInnen alison und 
Peter Smithson sowie dem architekturkritiker und -theo-
retiker reyner Banham, zeigt auf, dass es mehr um „brut“ 

 1  anlässlich der ausstellung erschien eine zweiteilige Publikation, 
die als Standardwerk zum Brutalismus genannt werden kann: 
Wüstenrot Stiftung (Hg.), Brutalismus. Beiträge des internatio-
nalen Symposiums in Berlin 2012, Zürich 2017 und Wüstenrot 
Stiftung (Hg.), SoS Brutalismus. eine internationale Bestands-
aufnahme, Zürich 2017.

 2  Alison Smithson / Peter Smithson, Without rhetoric. an architec-
tural aesthetic 1955–1972, Cambridge Ma 1974, S. 2.

ging, also um die Verwendung von rohen Materialien als 
gestaltungselement, neben der Verwendung als Werkstoff 
für eine stabile Konstruktion. als die Debatte um den 
„new Brutalism“ Mitte der 1960er Jahre sein ende fand,3 
setzte die Bautätigkeit der architektur des Brutalismus 
weltweit erst so richtig ein. Wenn heute von „Betonmons-
tern“ oder „brutalen Schönheiten“ gesprochen wird, so ist 
den Wenigsten der theoretische Diskurs um „new Bru-
talism“ und die Verwendung von rohem Material – das 
nicht gleichzusetzen mit Beton ist – präsent. 

In Österreich war es vor allem der Staat, der Sakral-, 
Schul- und Universitätsbauten, sowie Ämter, Kultur- 
und freizeiteinrichtungen, in einer brutalistischen ethik 
errichten ließ. für den Wohlfahrtsstaat repräsentierte 
die neue architektur den wirtschaftlichen aufschwung. 
gleichwohl waren viele der Bauten bereits kurze Zeit nach 
der fertigstellung unbeliebt und wurden in folge verän-
dert oder abgerissen. Durch die Schaffung des Hashtags 
#SoSBrutalism 2015 sind brutalistische Bauten aktuell 
präsent wie nie. Dies führt dazu, dass der Unterschutz-
stellung von gebäuden des Brutalismus, wie beispiels-
weise beim Kulturzentrum Mattersburg (abb.  38), eine 
gesellschaftliche aufmerksamkeit sicher ist. gleichzeitig 
bedeutet das jedoch nicht, dass der Brutalismus als teil 
des kulturellen erbe Österreichs anerkannt wird. Hier-
für heißt es grundlagenforschung zu betreiben und die 
Bedeutung der brutalistischen architektur vermitteln. 

„neW BrUtaLISM“– BrUtaLISMUS – 
 BetonarCHIteKtUr – eIne BegrIffS-
annÄHerUng4

Der theoretische Diskurs um „new Brutalism“ fand 
seinen anfang in den 1950er Jahren in großbritannien. 

 3  Reyner Banham, Brutalismus in der architektur. ethik oder 
Ästhetik?, in: Jürgen Joedicke (Hg.), dokumente der modernen 
architektur, Stuttgart 1966.

 4  Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Begriffserklärungen 
im bisherigen architekturhistorischen Kontext. Mehr über den 
Diskurs über alison und Peter Smithson sowie reyner Banham 
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„new Brutalism“, als Begriff, wurde erstmalig schriftlich 
1953, von den architektInnen alison und Peter Smith-
son in einem Begleittext zu einem von ihnen geplanten 
Haus in Soho, verwendet.5 Mit der nennung in ihrem 
aufsatz nahmen die beiden den „new Brutalism“ in 
den architekturkanon auf, ohne diesen jedoch genau zu 
definieren. als folge der fehlenden Begriffserklärung ent-
stand in großbritannien eine architekturdebatte, aus der 
verschiedene Interpretationen zu „new Brutalism“ her-
vorgingen. Smithsons erklärten später, dass sie den Begriff 
von Le Corbusiers „béton brut“ ableiteten – der architekt 
beschäftigte sich seit den 1920er Jahren mit Beton und 

in: Anette Busse, Von brut zum Brutalismus. Die entwicklung von 
1900 bis 1955, in: Wüstenrot Stiftung (Hg.), SoS Brutalismus. 
eine internationale Bestandsaufnahme, Zürich 2017, S.  32–37, 
Dirk van den Heuvel, Brutalismus pur. Zwei ansätze: Die Smith-
sons und Banham, in: Wüstenrot Stiftung (Hg.), Brutalismus. 
Beiträge des internationalen Symposiums in Berlin 2012, Zürich 
2017, S.  30–37. – Werner Oechslin, new Brutalism. Moderne 
zwischen Stil, geschichte und Kunstgeschichte: „une architec-
ture autre“, in: Wüstenrot Stiftung (Hg.), Brutalismus. Beiträge 
des internationalen Symposiums in Berlin 2012, Zürich 2017, 
S.  49–62. – Mehr zum Brutalismus ab Mitte der 1960er Jahre: 
www.sosbrutalism.org. abgerufen am 13.12.2018.

 5  Davor hattte der Schwede Hans asplund 1950 Kollegen aufgrund 
eines Hauses sarkastisch als “neobrutalisten“ bezeichnet. Vgl. 
Banham 1966 (zit. anm. 3), S. 10.

verwendete den ausdruck für Sichtbeton – aber, dass sie 
mit „new Brutalism“ zunächst eine „direkte“ architektur 
verbanden und keine rohe, raue oder grobe, wie man heute 
vielleicht annehmen könnte.6 anfang der 1950er Jahre 
lag für alison und Peter Smithson und ihrem Umfeld 
die grundlage des Brutalismus in der ehrfurcht vor 
dem Material, nicht aber etwa in einem handwerklichen 
Sinn, sondern auf einer intellektuellen ebene.7 Im fokus 
stand das nach außen kehren der inneren Strukturen des 
gebäudes – in einer Materialsichtigkeit die schließlich die 
ästhetische Komponente des objektes ausmachen sollte.

Prägend für die kontroverse Begriffs-Dynamik war 
neben alison und Peter Smithson, der architekturkritiker 
und -theoretiker reyner Banham. Banham versuchte ab 
1955 die theoretische grundlage des „new Brutalism“ 
zu bilden.8 für Banham waren in seiner ersten Stellung-
nahme im Diskurs drei Kriterien auschlaggebend um 
ein gebäude dem „new Brutalism“ zuzuordnen, erstens 
„Memorability as an Image“, also die „erinnerbarkeit als 
Bild“, zweitens „Clear exhibition of Structure“, folglich 

 6  Jeremy Baker (Hg.), a Smithson file, in: arena. The architectural 
association Journal, H. 899 (februar 1966), S. 183.

 7  Banham 1966, (zit. anm. 3), S. 46.
 8  Reyner Banham, The new Brutalism, in: architectural review, H. 

708 (Dezember 1955), S. 354–361.

38. Mattersburg, Burgenland, Kulturzentrum, errichtet 1974–1976 von Herwig Udo Graf
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die deutlich gezeigte Struktur sowie drittens „Valuation 
of Materials‚ as found‘“, somit die Verwendung bzw. 
Würdigung von möglichst unbearbeiteten Materialien.9 
Wenngleich Banham außerdem in Le Corbusier ebenfalls 
einen großen einflussgeber erkannte und in der Material-
verwendung „as found“ ähnliche Parameter wie die Smith-
sons aufstellte, widersprach er sonst deren aussagen. für 
ihn war „das Bild“ beziehungsweise die „erinnerbarkeit 
als Bild“, die die architektur hinterlässt, ausschlaggebend, 
während dieses bewusst produzierte „Bild“ oder „Image“ 
in keinen Schriften der architektInnen alison und Peter 
Smithson zu finden ist. für sie war der Brutalismus die 
Weiterentwicklung der Moderne. Sie konzentrierten sich 
auf die „ehrliche“ unverkleidete Materialität ihrer objekte 
ohne jegliche rhetorik. Darin fanden sie die unvermit-
telte Ästhetik.10 

ende der 1950er Jahre galt die aufmerksamkeit der 
Smithsons und deren Umfeld nicht mehr der Struktur 
des einzelnen objekts, sondern der gesellschaft. Damit 
war die erste Phase der Diskussion um „new Brutalism“ 
als Stil abgeschlossen. Brutalismus wurde unbestritten als 
ethik erkannt.11 Die architektInnen wollten im Brutalis-
mus mehr sehen als horizontale und vertikale Linien, sie 
wollten eine erweiterung des reinen Bauens von gebäu-
den. ausgehend von großbritannien verfolgten anfang 
der 1960er Jahre weltweit immer mehr architektinnen 
und architekten, mit der errichtung ihrer oft monumen-
talen Bauten, ihr Interesse an öffentlichen Infrastrukturen 
für eine demographische Bevölkerung. 

 9  ebenda, S. 361.
 10  Busse 2017 (zit. anm. 4), S. 33.
 11  Sowohl alison und Peter Smithson als auch reyner Banham sahen 

im „new Brutalism“ nunmehr eine ethik und keinen Stil. Vgl. 
Alison Smithson / Peter Smithson, The new Brutalism alison and 
Peter Smithson answer the criticisms on the opposite page, in: 
architectural Design, H. 4 (april 1557), S. 113.

Der hier skizzierte, großteils auf theoretischer ebene 
stattfindende Begriffsdiskurs von “new Brutalism” kam 
schließlich Mitte der 1960er Jahre mit Banhams Werk 
„Brutalismus in der architektur. ethik oder Ästhetik?“ 
zum abschluss, als Banham kritisierte, dass die ethik 
des Brutalismus von einer Ästhetik abgelöst worden sei. 
gleichzeitig war dies erst der anfang internationaler aber 
auch nationaler Bautätigkeiten und damit der Beginn 
einer neuen Definition von Brutalismus.12 

nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele gebiete 
europas zerstört. Mit Beton als billigem Baustoff stan-
den den architektinnen und architekten – neben dem 
Wiederaufbau – völlig neue konstruktive Möglichkeiten 
offen. es blieb nicht bei der abbildung der inneren Struk-
tur an der Konstruktion des außenbaus, wie es noch von 
den Smithsons propagiert war, sondern neue formatio-
nen, ja Skulpturen waren nun ausführbar. „Image“ war 
zwar schon bei reyner Banham ein Begriff, aber nicht in 
der form wie es die architektInnen ab Mitte der 1960er 
Jahren umsetzen. Springende Bauteile, Überhöhungen, 
vorkragende elemente, glatte und raue oberflächen – 
mit der Schaffung von skulpturaler architektur wurde 
eine zusätzliche ebene, die rhetorik, ins Spiel gebracht. 
als bestes Beispiel hierfür, sei die Dreifaltigkeitskirche 
in Wien, nach entwurf des Bildhauers fritz Wotruba 
1974–1976 errichtet, genannt (abb. 39). 

Heute wird Brutalismus oftmals nur mit brutaler 
architektur gleichgesetzt oder aber als Synonym für 
jegliche Betonarchitektur verwendet – Zwei extreme 
gegensätze.13 Dabei scheint es egal wann, wo und für 
welchen Zweck die Betonarchitektur errichtet wurde. 
Diese breite auslegung von „Brutalismus“ ist schwierig. 
Denn nicht jedes gebäude aus Sichtbeton ist brutalistisch 
und nicht jedes gebäude des Brutalismus ist so extrem 
skulptural überformt wie die erwähnte Wotrubakirche. 
Um sich davon abzugrenzen und um den Brutalismus 
ab 1966 näher zu definieren, entwickelte die forschungs-
Plattform SoS Brutalismus, neben Banhams Kategorien, 
den vierten Parameter: „rhetorisch“.14 ein gebäude des 
Brutalismus definiert sich nicht rein aus seiner funktion, 
sondern besitzt auch ein gewisses Mitteilungsbedürfnis, 
es ist rhetorisch im Sinn, dass die Materialität oder die 
Skulpturalität offensichtlich im Vordergrund steht.

Unverkleidet, unverfälscht, echt, authentisch, roh 
und direkt, so funktioniert das ethische Programm des 
Brutalismus. es gibt keine einzig gültige Definition von 
Brutalismus, wichtig ist, dass es um die art wie man baut 
geht und weniger bloß um die Verwendung von Beton. 

 12  Oliver Elser, Just what is it that makes Brutalism today so 
appealing? eine neue Definition aus internationaler Perspektive, 
in: Wüstenrot Stiftung (Hg.), SoS Brutalismus. eine internatio-
nale Bestandsaufnahme, Zürich 2017, S. 16.

 13  ebenda, S. 15.
 14  ebenda, S. 18.

39. Wien 23, Dreifaltigkeitskirche / Wotrubakirche, gestaltet vom 
Bildhauer Fritz Wotruba, errichtet 1974–1976 
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gerade der aufgezeigte Diskurs zeigt einen transformati-
ven Prozess, der wohl weiterhin kontroversiell bleibt. 

DenKMaLe DeS BrUtaLISMUS In 
 ÖSterreICH – eIne aUSWaHL

Beton an sich war kein neuer Werkstoff. Schon 1911 
bis 1913 entstand beispielsweise die mit Verordnung §2a 
Denkmalschutzgesetz (DMSg) unter Denkmalschutz 
stehende erste eisenbetonkirche Österreichs, die Heilig-
geist-Kirche von Josef Plečnik in Wien-ottakring oder 
das 1948 errichtete Strandbad gänsehäufel von Max fel-
lerer und eugen Wörle, das 1993 mit Bescheid §3 Denk-
malschutzgesetz (DMSg) unter Denkmalschutz gestellt 
wurde und sicher eine der schönsten Sichtbetonarchitek-
turen der republik ist. 

Bauten des Brutalismus entstanden österreichweit 
hauptsächlich in den 1960er/1970er Jahren. Vor allem 
öffentliche Bauaufgaben, wie Sakral-, Schul- und Uni-
versitätsbauten, sowie Ämter, Kultur- und freizeitein-
richtungen oder friedhofsbauten, wurden hierzulande 
nach einer brutalistischen Programmatik errichtet. Der 
Wohlfahrtsstaat Österreich investierte in ausbildungs- 
und freizeitstätten und die neue formensprache sollte 
symbolisch für den landesweiten aufschwung wirken. 
Dies hat den großen Vorteil, dass wohl die Mehrheit die-
ser gebäude, per Verordnung §2a Denkmalschutzgesetz 
(DMSg) unter Denkmalschutz stehen. 

eines davon ist die oftmals als Ikone des Brutalismus 
bezeichnete Dreifaltigkeitskirche in Wien, gestaltet vom 
Bildhauer fritz Wotruba, errichtet 1974 bis 1976. 152 rohe 
Betonblöcke streben insgesamt am georgenberg, am 
rande eines Waldgebietes, im 23. Wiener gemeindebe-
zirk in die Höhe. In form einer monumentalen Skulptur 
konstruieren die vielfältig übereinander geschichteten 
Bauteile einen raumkörper. Die dadurch hergestellten 
unregelmäßigen Zwischenräume sind verglast. Innen ist 
jegliche starre raumform aufgehoben (abb.  40). groß-
räumige nischen, fensterschlitze und -flächen erzeugen 
überschneidende Lichteinfälle. Diese unruhige Lichtregie 
verstärkt den raumeindruck einer ausgehöhlten Skulptur 
und bewirkt gleichzeitig für die gläubigen eine kontemp-
lative atmosphäre. Der Bau, der in seiner Betonsichtigkeit 
wie eine festung wirkt, schockierte in den 1970er-Jahren. 
Inzwischen ist die „Wotruba-Kirche“ weltberühmt und 
ein aushängeschild des Brutalismus in Österreich. 

ein anderer brutalistischer Sakralbau der per Verord-
nung §2a Denkmalschutzgesetz (DMSg) unter Denkmal-
schutz steht, wurde 1966 bis 1969 von günther Domenig 
und eilfried Huth in oberwart im Burgenland errichtet 
(abb. 41). Das Seelsorgezentrum ist ein Schlüsselbau der 
österreichischen architektur nach 1945. Kirche und Ver-
sammlungshalle sind als achteckige Komplexe, um einen 

freien Platz, angeordnet. eine dominante freitreppe führt 
zur anlage. Kontinuierlich staffeln sich terrassenförmige, 
zum teil begehbare ebenen, in die Höhe. Der komplett 
in Sichtbeton gestaltete massige außenbau der Kirche 
ist geprägt von alternierend angeordneten nischen und 
mächtigen auskragungen. Im Innenraum werden diese 
Unregelmäßigkeiten fortgesetzt (abb. 42). Domenig und 
Huth dynamisieren einzelne Bauelemente. Der ungleich-
mäßige grundriss und der massive Beton führen zu einer 
expressiven gestik, in der die faszination des Baues liegt 
– der zuweilen auch als „Betonbarock“ bezeichnet wird 
(abb. 43).

ebenfalls von den architekten Domenig und Huth 
stammt die Pädagogische akademie in graz-eggenberg, 
die zwischen 1963 und 1969 errichtet wurde (abb. 44). Die 
terrassenförmig konzipierte anlage besteht aus ein- bis 
viergeschossigen, in Sichtbeton gestalteten Bauelementen 
mit breiten, oftmals ums eck geführten fensterbändern 
und flachdächern. aulagebäude, turnsaal und akademie 
bilden zusammen einen U-förmigen Vorplatz. Domenig 
und Huth inszenieren in einer klaren und radikal redu-
zierten formensprache die rohe Materialität des Betons 
und erzielen damit eine eindrucksvolle Ästhetik.

eines der ersten objekte des Brutalismus das mit 
Bescheid §3 Denkmalschutzgesetz (DMSg) unter 
Denkmalschutz gestellt worden ist, ist das 1967 bis 1972 
nach Plänen von Karl Schwanzer errichtete Lehr- und 
Werkstättengebäude des WIfI in St.  Pölten (abb.  45). 

40: Wien 23,  Dreifaltigkeitskirche / Wotrubakirche, gestaltet vom 
Bildhauer Fritz Wotruba, errichtet 1974–1976

40



41

BrUtaLISMUS In ÖSterreICH – DefInItIon, reZePtIon UnD BeWertUng

41. Oberwart, Burgenland, Seelsorgezentrum, errichtet 1966–1969 von Günther Domenig und Eilfried Huth 

42. Oberwart, Burgenland, Seelsorgezentrum, errichtet 1966–1969 von Günther Domenig und Eilfried Huth
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Die ursprünglich zweistöckige, vierseitige anlage in 
Sichtbetonbauweise umfasst mehrere Höfe und wurde 
1986 bis 1988 teilweise aufgestockt. ostseitig befindet 
sich ein Zubau von günther Domenig, der unter weit-
gehender Bewahrung der ursprünglichen außenfront 
ende der 1990er Jahre errichtet wurde. Das Konzept 
der anlage wurde durch die funktionellen Kriterien des 
Lehrbetriebs des WIfI, inklusive der Lehrwerkstätten für 
zahlreiche gewerbe, vorbestimmt. Die plastischen Besu-
chergänge bilden das große Highlight des gebäudes. Mit 
einem achteckigen Schnitt durchstoßen sie raumkuben 
und Seitenfronten. Durch das präzise Zusammenspiel 
von gängen, Brücken und Stiegen erzielt Schwanzer 
eine bemerkenswerte vertikale Skulpturalität. Die stark 
gestisch-plastisch-expressive gestaltung bei gleichzeitiger 
Beachtung von funktion und Material macht den Bau zu 
einem der qualitätvollsten Bauten der 1960er Jahre in nie-
derösterreich. Der zugehörige Internatsturm, der einen 
fantastischen horizontalen gegensatz bildete, wurde ende 
der 1990er Jahre abgerissen – ein enormer Verlust für die 
österreichische Denkmallandschaft der nachkriegsarchi-
tektur (abb. 46).

ebenfalls mit Bescheid §3 Denkmalschutzgesetz 
(DMSg) unter Denkmalschutz gestellt wurde die außen-
erscheinung des Kulturzentrums Mattersburg im Burgen-
land, erbaut vom architekten Herwig Udo graf zwischen 
1973 und 1976 (abb. 47). Das gebäude liegt am östlichen 
rand des Stadtzentrums von Mattersburg an der Lände 
zur Wulka. Der monumentale Bau im geiste des Bruta-
lismus ist mit einer Schule und einer Dreifachsporthalle 
verbunden. Während Schule und Sporthalle umgebaut 
wurden, besticht das Kulturzentrum durch seine weitest-
gehend original erhaltene außenerscheinung. Der Bau 
ist eine kraftvolle Betonarchitektur. Herwig Udo graf 
verwendet abwechselnd schalreinen Beton und Wasch-
beton-Sandwichplatten. So entsteht ein Zusammenspiel 
von oberflächenstrukturen, die dem Kulturzentrum 
einen einzigartigen Charakter verleihen. Die skulpturale 
Konstruktion des Mattersburger Kulturzentrums ist nach 
außen hin deutlich sichtbar. Durch die anordnung von 
niedrigen Baukörpern um einen zentralen Baukern ent-
stand eine monumentale Konstruktion. Die stufenartige 
Übersteigerung ins Skulpturale wurde durch die anbrin-
gung von zahlreichen betonplastischen Details unterstützt 
(abb. 48). graf nimmt rücksicht auf die Umgebung und 
bezieht den kleinstädtischen Charakter des Mattersburger 
ortsbildes in das gesamtkonzept mit ein. Der Matters-
burger Bau ist das erste Kulturzentrum des Burgenlands 
und damit ein zentrales Dokument der österreichischen 
Kulturpolitik dieser Zeit. 2017 wurde der großteil seiner 
außenerscheinung unter Denkmalschutz gestellt. auf-
grund diverser Umbauten konnte dem Innenraum keine 
Denkmalbedeutung ausgewiesen werden. 

reZePtIon 

Beton altert schnell. rost, Sprengungen – bald nach 
fertigstellung ziert die Bauten des Brutalismus eine deut-
liche Patina. So kam es, dass die Beliebtheit bereits in den 
1970er Jahren abnahm. Im Zeitalter der Postmoderne 
galt es die Moderne zu überwinden, das erklärt, dass die 
gebäude des Brutalismus hierfür kaum auf akzeptanz 
stießen. Schon in den 1990er Jahren wurden einige der 
„Betonriesen“ abgerissen, erfuhren eine Wärmedämmung 
(was einer Komplettzerstörung des Bauwerks nahekommt) 
oder wurden zur Unkenntlichkeit umgebaut, wie etwa das 
Internat Mariannhill in Landeck, errichtet 1963 bis 1967 
von norbert Heltschl.

eine bewusste auseinandersetzung mit der nach-
kriegsmoderne als kulturelles erbe auf wissenschaftlicher 
ebene fand in den 2010er Jahren statt. fachtagungen 
wie „nobody‘s Darling? Preservation, Conservation and 
Documentation of Postwar-Modernism“ (2010), orga-
nisiert von der Universität für angewandte Kunst Wien, 
dem Institut für Konservierung und restaurierung, dem 
Bundesdenkmalamt und DoCoMoMo austria oder 
„Modern, aber nicht neu. architektur nach 1945 in Wien“ 

43. Oberwart, Burgenland, Seelsorgezentrum, errichtet 1966–1969 von 
Günther Domenig und Eilfried Huth
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(2011), durchgeführt vom Bundesdenkmalamt, abteilung 
für Wien, diskutierten den erhalt von nachkriegsarchitek-
tur und formulierten Bewertungsmethoden.15 Der fokus 
lag dabei aber vor allem auf der nachkriegsmoderne, 

 15  Zur tagung des BDa siehe den tagungsband der ÖZKD: Modern, 
aber nicht neu. architektur nach 1945 in Wien, in: Österreichi-
sche Zeitschrift für Denkmalpflege (ÖZKD) 2012, siehe vor allem 

gebäude des Brutalismus waren nur eine randnotiz. 
2012 fand in Berlin ein internationales Symposium statt, 
veranstaltet von der Wüstenrot Stiftung in Zusammen-
arbeit mit dem Karlsruher Institut für technologie, bei 

Inge Podbrecky, Modern aber nicht neu. Wiener architektur nach 
1945, S. 10–35.

44. Graz-Eggenberg, Steiermark, 
Pädagogische Akademie, 
errichtet 1963–1969 von Günther 
Domenig und Eilfried Huth 

45. St. Pölten, Niederösterreich. 
WIFI-Institutsgebäude, errichtet 
1965–1972 von Karl Schwanzer 
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dem erstmals der Brutalismus alleiniges Thema war.16 Da 
die Beiträge erst 2017 veröffentlich wurden, entzog sich 
der Diskurs jedoch einer breiteren fachwelt. Das Projekt 
„SoS Brutalismus“, gegründet anfang der 2010er Jahre 
vom deutschen architekturmuseum in frankfurt am 
Main (DaM) gemeinsam mit der Wüstenrot Stiftung, 
machte es sich zunächst zum Ziel eine internationale 
Bestandsaufnahme durchzuführen. auf ihrer Internetseite 
konnte jeder BenutzerIn brutalistische gebäude einmel-
den. Mittlerweile beinhaltet ihre öffentlich zugängige 
Datenbank über 1100 objekte.17 Mit der einführung des 
Hashtags „#SoSBrutalism“ 2015, führte die Internet-
Plattform den Brutalismus ins Bewusstsein der Bevölke-
rung und löste eine trendumkehr in der Beliebtheit bis 
hin zum kurzzeitigen wahren Hype um den Brutalismus 
aus. Die gebäude des Brutalismus waren ab nun in den 
sozialen Medien wie Instagram oder facebook vertreten 
und damit plötzlich für eine breite Bevölkerung und vor 
allem für eine junge generation zugänglich.

 16  Zum Brutalismus-Symposium siehe: Wüstenrot Stiftung 2017 
(zit. anm.1).

 17  www.sosbrutalism.org. abgerufen am 13.12.2018.

Beton vor blauem Himmel ist pittoresk. Der hohe 
Kontrast der klaren, starken, rauen Baukanten, die oft 
geometrisch klare formensprache sind perfekte Parame-
ter für „Likes“. Instagram-filter sorgen für den gewissen 
retro-flair. Schwarz-Weiß- aufnahmen streichen die Vor-
züge der Betonbauten heraus. aber die Internetbewegung 
ist weit mehr als nur eine Sammlung von gut ausgeleuch-
teten fotografien, in ihrer Datenbank werden in einer art 
ampelsystem die Betonbauten in verschiedene gefähr-
dungsstufen eingeteilt. auf der „roten Liste“ werden 
ungefähr 120 gebäude, die von abriss oder Umgestaltung 
bedroht sind, geführt. Derzeit befinden sich darunter drei 
österreichische Bauten, etwa das Kulturzentrum Mat-
tersburg, dass aber 2016 teilweise unter Denkmalschutz 
gestellt wurde, die deutsche Botschaft in Wien, errichtet 
von rolf gutbrod 1959 bis 1964 sowie das Kongresszen-
trum in Bad gastein von gerhard garstenauer erbaut 
1968–1974. 

Ist dieses Partizipationsmodell die Zukunfts-
Inventarisationsmethode des 21.  Jahrhundert bzw. die 
Denkmalpflege 3.0? Schließlich finden zu jedem objekt 
eine wissenschaftliche auseinandersetzung und die 
erfassung des erhaltungszustandes statt. Mit den aus den 

46. St. Pölten, Niederösterreich, WIFI-Institutsgebäude mit Internatsturm, errichtet 1965–1972 von Karl Schwanzer 
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forschungsergebnissen der Datenbank ermittelten resul-
taten wurde schließlich 2017 die ausstellung im Deut-
schen architektur Museum in frankfurt kuratiert. Die 
anlässlich der ausstellung erschienenen Publikationen 
beinhalten neben der Befassung mit dem internationalen 
Bestand an brutalistischer architektur, die Beiträge des 
Berliner Symposiums von 2012. Mit dieser grundlagen-
forschung haben DenkmalpflegerInnen endlich ein Werk-
zeug zur Hand, wenn es darum geht Bewertungskriterien 
der gebäude des Brutalismus zu definieren.

Warum erfahren die gebäude des Brutalismus gerade 
heute wieder große Beliebtheit? Durch die mediale Dar-
stellung der brutalistischen architektur ändert sich auch 
die rezeption. Wir sind ZeugInnen eines Phänomens 
des frühen 21. Jahrhunderts. Die enorme Medienpräsenz 
ändert den Stellenwert der Denkmale in der gesellschaft 
zum Positiven. Dazu kommt, dass im Zeitalter des neo-
liberalismus einige einführungen des Wohlfahrtsstaates 
eingespart werden. gerade die gebäude des Brutalismus, 
die oft öffentliche einrichtungen wie Bildungsbauten, 
Krankenhäuser, Kulturzentren oder Schwimmbäder 
waren, symbolisieren die ausgaben des Staates und die 
errungenschaften für die Bevölkerung in den 1960er und 

1970er Jahren. Und oft kämpfen gerade sie derzeit oft 
gegen die Schließung. großteils noch vor der „Ölkrise“ 
errichtet, liefern die objekte oft nicht die Zahlen in der 
energiebilanz, die die eigentümer und in weiterer folge 
die Politik lesen will. 

So entsteht eine gewisse nostalgie bei einem teil 
der Bevölkerung. grund dafür ist die Sehnsucht nach 
dem utopischen Programm, das hinter den Bauten des 
Brutalismus steht und oft das Wiederentdecken der 
spektakulären Skulpturen. Die klaren mutigen formen 
gefallen im anbetracht der oft gesichtslosen neubauten. 
Dennoch sieht die Praxis von Denkmalpflegerinnen und 
Denkmalpfleger oft anders aus. nicht selten kommt es 
bei Unterschutzstellungen zu massivem gegenwind, 
seitens der eigentümerInnen, der Politik oder der Bevöl-
kerung. Letztendlich sind es neben den nostalgikerInnen 
lediglich die interessierte fachwelt von einigen wenigen 
Kunst- und architekturhistorikerInnen oder architektIn-
nen und eine kleine auswahl an UserInnen von (sozialen) 
digitalen Medien, die teil des Hypes um den Brutalismus 
sind oder eventuell schon waren. BürgerInneninitiativen, 
die sich für den erhalt eines gebäudes einsetzen sind die 
ausnahme und nicht die regel.

es liegt also an den Denkmalpflegerinnen und Denk-
malpflegern die Lager der fürsprecherInnen sowie der 
gegnerInnen auszubalancieren. Zum einen muss bei 
all dem gerede über den Brutalismus, der Blick auf die 
objekte in der realen Welt gerichtet und deren Qualitäten 
unbeeinflusst von jeglichen Instagram-filtern und dem 
Zuruf von fans bewertet werden und zum anderen muss 
eine auswahl an gebäuden des Brutalismus vor abriss 
und Umbauten geschützt und diese unter Denkmalschutz 
gestellt werden. 

BeDeUtUngSDISKUrS

Das österreichische Denkmalschutzgesetz kennt keine 
altersgrenze für potenzielle Denkmale. alois riegl schlug 
jedoch anfang des 20. Jahrhunderts vor, nur objekte, die 
älter als 60 Jahre sind, unter Denkmalschutz zu stellen um 
fehleinschätzungen zu vermeiden. Dies klingt nach einer 
viel zu langen Zeit für die gebäude der nachkriegsarchi-
tektur, die oftmals in gefahr schweben abgerissen oder 
umgebaut zu werden. Blicken wir jedoch auf das heutige 
Datum, ist die einhaltung dieser Distanz bald erreicht 
und es stehen bei weitem noch nicht alle bedeutenden 
Bauwerke dieser epoche unter Denkmalschutz.

trotz Medienhype und der jüngsten wissenschaftli-
chen auseinandersetzung kann von einer trendumkehr 
in der Bewertung des Brutalismus nicht die rede sein. 
Die Bauten der österreichischen nachkriegsarchitektur 
aus den 1960er und 1760er Jahren werden erst zögernd als 
teil des kulturellen erbes erkannt. In der erhaltung von 

47. Mattersburg, Burgenland, Kulturzentrum, errichtet 1974–1976 von 
Herwig Udo Graf
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nachkriegsgebäuden begegnen dem Denkmalschutz viel-
fach großen Hürden. Die gebäude des Brutalismus liegen 
oft in städtebaulich markanten Positionen und werden 
daher häufig als Hindernisse für Stadterneuerungspläne 
angesehen oder sie genügen schlicht den anforderungen 
moderner Bau- bzw. energietechnologien nicht mehr. 
gerade für die Bauten des Brutalismus, die bereits von 
der nachfolgenden generation verachtet wurden, ist der 
Denkmalschutz unabdingbar.18 Wenn fehlende akzep-
tanz von seiten der Politik und teilen der gesellschaft 
auf eine schlechte energiebilanz trifft, gilt es für die 
Denkmalpflege Vermittlungsarbeit über die Werte der 
brutalistischen architektur zu leisten und Lösungsansätze 
zu Veränderungen anzubieten. Denn die erhaltung der 
brutalistischen objekte hängt sehr stark von der fachli-
chen aber auch der gesellschaftlichen Wertschätzung ab, 
die österreichweit noch nicht flächendeckend gegeben ist. 
es ist wohl, wie so oft, eine generationenfrage. Wir tun 
uns schwer mit der Wertermittlung von Bauten, die eng 

 18  Ingrid Scheurmann, Denkmalschutz für unwirtliche Baudenkmä-
ler? Zu Wert- und Vermittlungsfragen von Bauten des Brutalismus, 
in: Wüstenrot Stiftung (Hg.), Brutalismus. Beiträge des internatio-
nalen Symposiums in Berlin 2012, Zürich 2017, S. 159–170.

mit unserer eigenen Biografie zusammenhängen.19 Darum 
muss für den Brutalismus eine neubewertung in der 
österreichischen Denkmalpflege stattfinden, ähnlich wie 
es für die nachkriegsmoderne anfang der 2010er Jahre 
gemacht wurde.20

Um gebäude des Brutalismus unter Denkmalschutz 
stellen zu können, benötigen sie laut dem österreichischen 
Denkmalschutzgesetz geschichtliche, künstlerische und/
oder kulturelle Bedeutung. Im folgenden sollen die der-
zeitigen internationalen Kriterien für die Bewertung bru-
talistischer Bauten aufgezeigt und für die österreichische 
Denkmalpflege formuliert werden.

Brutalismus ist ein globales Phänomen. Zeitgleich 
entstanden weltweit in den 1960er und 1970er Jahren 
monumentale brutalistische Bauten. Im europa nach 
dem Zweiten Weltkrieg hatte der Wiederaufbau begon-
nen, Kriegsschäden waren zum teil beseitigt, die Zeichen 
standen für einen gesellschaftlichen neubeginn. Der 
Brutalismus ist eng in der geschichte verwurzelt. Über 
Landes- als auch Ideologiegrenzen hinweg entstanden 
brutalistische Bauten in einer Zeit des aufbruches. In 

 19  ebenda, S. 170.
 20  Vgl. Bewertungsproblematik der österreichischen Moderne: Pod-

brecky 2012 (zit. anm. 15), S. 33–35.
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Österreich kann der Brutalismus als architektonisches 
Symbol des politischen Programmes des Wohlfahrtsstaa-
tes bis in die 1970er Jahre, gesehen werden. Die regie-
rungen ließen das Bildungssystem ausbauen, arbeiten 
sowohl Sport- und freizeitangebote als auch landesweite 
Kulturprogramme für die breite Bevölkerung, unabhän-
gig jeglichen sozialen Status aus. Brutalismus wird daher 
oft als Kritik am establishment erkannt, als Sinnbild für 
eine gebaute Demokratie und als eine Utopie des sozialen 
Miteinanders. oft finden sich die politischen Ideologien 
der 1960er/1970er Jahre in den Baukonzepten wieder. 
gebäude des Brutalismus wurden als geste einer Zukunft 
errichtet – die man heute wohl Utopie nennen muss – 
und als absage an das Vergangene. Vor allem öffentliche 
Bauaufgaben sollten Zeugnisse des Zukunftsoptimismus 
sein. Sie sind heute Zeugnis der neuen Identität der 
Zweiten republik. es ist daher von hoher geschichtlicher 
Bedeutung, dass viele Ämter, Bildungs- Kultur- und Spor-
teinrichtungen in Österreich als brutalistische gebäude 
entstanden sind. aber auch die Kirchen nutzten die 
Chance sich in der Mitte der gesellschaft zu positionie-
ren, da durch die Schaffung von neuem Wohnraum neue 
Zentren entstanden. 

Viele der brutalistischen gebäude waren und sind 
immer noch teil des alltags. Im gegenwärtigen liegt aber 
gleichzeitig die Schwierigkeit für die Denkmalpflege. es 
muss aufgezeigt werden wo im alltäglichen das Besondere 
liegt. Klarerweise funktioniert dies bei so genannten Iko-
nen oder Hauptwerken besser als bei Bauten von weniger 
namhaften architektInnen. Bei Werken wie der oben 
erwähnten Wotrubakirche wird es auch leichter sein, die 
ästhetische Wirkung zu vermitteln, als etwa bei einem 
Platten-Wohnbau. 

Wird die Ästhetik der nachkriegsmoderne mittler-
weile großflächig akzeptiert, so ist es beim Brutalismus 
schwieriger den faktor Ästhetik mit ins Spiel zu bringen. 
Wenn von brutalen Betonmonstern oder brutalen Schön-
heiten gesprochen wird, blockiert die durch die deutsche 
Sprache so missglückte assoziation von Brutalismus mit 
brutal. Dabei gibt es im Brutalismus wenig „brutales“. 
ein künstlerisch bedeutendes gebäude des Brutalismus 
hat nicht nur seine funktion zu erfüllen. es muss eine 
rhetorik besitzen, die auf die Materialität und/oder 
die Skulpturalität fokussiert. oft liegt die künstlerische 
Bedeutung im originalen Zusammenspiel von glatten 
oder strukturierten oberflächen, das den Charakter des 
gebäudes ausmacht. Der unverkleidete, rohe Werkstoff 
steht im Vordergrund oder die meist bemerkenswerten 
skulpturalen außenerscheinungen, die als Kompositionen 
deutlich in erinnerung bleiben. Mit der formensprache 
des Brutalismus, wie etwa springende Bauteile, Überhö-
hungen, vorkragende elemente wird keine herkömmliche 
Vorstellung von Ästhetik erzeugt, sondern viel mehr ein 
ästhetisches Bild vermittelt. Dabei ist es von Bedeutung, 

dass die ablesbarkeit sowie die gediegenheit der Kons-
truktion gewährt bleibt. Karl Schwanzer sprach einmal 
von den unbegrenzten Möglichkeiten die der Werkstoff 
Beton erlaubt, Plastik und Bauwerk als einheit schaffen 
zu können. 

Kulturgeschichtlich bedeutend ist die Verarbeitung 
der Werkstoffe. In den rauen oberflächen des Betons zei-
gen sich meist Spuren der arbeiter. es sind die abdrücke 
der Schalung, die notwendig ist um den Beton in form zu 
gießen. ein Zeugnis von billigem Material und oft billiger 
arbeitskraft. 

Brutalismus war jedoch nicht nur die Suche nach einer 
neuen architektonisch anspruchsvollen formensprache. 
Brutalismus war eine ethik, eine architektur als ausdruck 
einer Lebensweise. Die architektInnen des Brutalismus 
wollten nicht nur simple gebäude errichten, sondern 
das gesellschaftliche Miteinander über Klassengrenzen 
hinweg forcieren, beispielsweise in Wohnanlagen die mit 
der Partizipation der zukünftigen Bewohnerinnen und 
Bewohner entstanden sind, Sakralbauten die als Mehr-
zweckräume verwendet werden, Schwimmhallen, die als 
freizeitzentrum fungieren oder die burgenländischen 
Kulturzentren, wo österreichweit erstmals auf grundlage 
von erhebungen über das Kulturverhalten der Bevölke-
rung, ein Kulturprogramm in gebäuden verwirklicht 
wurde. Im ethischen Programm des Brutalismus liegt eine 
enorme kulturgeschichtliche Bedeutung für Österreich. 
Die architektur der nachkriegszeit hatte die aufgabe den 
Wohlfahrtsstaat zu illustrieren. Durch die Schaffung von 
neuem Wohnraum entstanden neue Zentren bzw. neue 
Stadteile. Der öffentliche auftraggeber ließ dort gleich-
zeitig Bildungsbauten, Krankenhäuser, Schwimmbäder 
und Kultureinrichtungen errichten. oft liegen diese bru-
talistischen repräsentanten eines Bautyps in markanten 
städtebaulichen Situationen und prägen ganze regionen. 
rathäuser oder Universitäten entwickeln oft einen Wahr-
zeichencharakter für den jeweiligen ort oder Sakralbau-
ten eine Kultfunktion. Diese öffentlichen Bauaufgaben 
geben dem Brutalismus seine kulturaktuelle Bedeutung. 
nicht zu vergessen die gebäude, die als neue akzente für 
den tourismus gesetzt wurden und die nun Dokumente 
der kulturgeschichtlichen entwicklung von Österreich als 
Urlaubsland sind.

Die gesamte nachkriegsarchitektur kämpft immer 
noch heftig um öffentliche anerkennung. Dabei ist es 
wichtig den Brutalismus als teil des kulturellen erbes 
Österreichs zu erfassen. In den meist staatlichen Bauauf-
gaben manifestieren sich Dokumente einer epoche aus 
der österreich- aber auch weltweit nur wenige Bauten in 
ihrem ursprünglichen Zustand erhalten sind. Unverän-
derte brutalistische gebäude sind mittlerweile raritäten. 
Dort wo der Brutalismus zerstört wird, verschwinden 
auch die gesellschaftspolitischen Zusammenhänge, für die 
diese Bauten standen.
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grenzüberschreitungen?  
erfassung von Cornelius Koligs „Paradies“

eInLeItUng

Mit der Unterschutzstellung des „Paradieses“ wächst 
dem Bundesdenkmalamt ein Denkmal zu, dass hinsicht-
lich der anzuwendenden Maßstäbe und Wertvorstellun-
gen den Bezugsrahmen zu sprengen scheint, in dem sich 
Denkmalpfleger / Denkmalpflegerinnen üblicherweise bei 
der Beurteilung der geschichtlichen, künstlerischen oder 
sonstigen kulturellen Bedeutung materieller Hinterlas-
senschaften bewegen. auch wenn in (kultur-) politischen 
Debatten zum Künstler Cornelius Kolig und seinem 
Werk keine denkmalrelevanten Werte verhandelt wurden, 
sondern gesellschaftlich divergierende Wertvorstellungen, 
hatten diese öffentlich ausgetragenen auseinandersetzun-
gen vermutlich auf die gutächterliche Darstellung doch 
unterschwellig einfluss – man fundiert den Befund noch 
gründlicher als bei einem altehrwürdigen gebäude, wie 
beispielsweise einer spätgotischen Kirche oder einem 
barocken Schloss, bei dem die Öffentlichkeit den Denk-
malcharakter auf Basis des „Zeitwert(es) der Geschichte oder 
Tradition“ 1 nicht in frage stellen wird.

Der folgenden Beschreibung und Würdigung des 
„Paradieses“ ist das amtssachverständigengutachten 
zugrunde gelegt, welches im rahmen eines zweijährigen 
ermittlungsverfahrens zur feststellung der Denkmalei-
genschaften 2018 abgeschlossen wurde.

KÜnStLer UnD WerK

Beim „Paradies“ handelt sich um einen eingefrie-
deten gebäudekomplex am westlichen ortsrand von 
Vorderberg, einem Dorf im unteren gailtal in Kärnten 
(abb. 49). eigentümer, Planer und Bauherr ist der Maler, 
Bildhauer, objekt- und Installationskünstler Cornelius 

 1  Friedrich Mielke, Das original und der wissenschaftliche Denk-
malbegriff, in: adrian von Buttlar / gabi Dolff-Bonekämper / 
Michael S. falser / achim Hubel / georg Mörsch (Hg.), Denk-
malpflege statt attrappenkult. gegen die rekonstruktion von 
Baudenkmälern – eine anthologie, Basel 2010-Berlin 2011, S. 71.

Kolig (abb.  50). er hat ab 1979 auf dem rund 5000 m2 
großen, ehemals landwirtschaftlich genutzten famili-
engrundstück eine anlage errichtet, die mittlerweile 
aus 18 einzelbauwerken, vier freiflächen und mehreren 
hundert, seit 1962 geschaffenen objekten und Installa-
tionen besteht. 183 dieser arbeiten wurden im Zuge des 
ermittlungsverfahrens als einrichtung und ausstattung 
zusätzlich zu den Bauwerken und freiflächen in den 
Unterschutzstellungsumfang mit einbezogen.

Der name Kolig ist sowohl Liebhabern / Liebhabe-
rinnen der Malerei der Moderne ein Begriff, wie auch 
– zumindest in Kärnten – Menschen, die sich zeitlebens 
nie mit Kunst beschäftigt haben. Beides hängt mit Koligs 
Vorfahren zusammen, entstammt er doch einer fami-
lie, die seit mehreren generationen namhafte bildende 
Künstler hervorgebracht hat: Zu diesen zählt der groß-
vater anton Kolig (1886–1950) ebenso wie der großonkel 
franz Wiegele (1887–1944) – beide zentrale Vertreter des 
„nötscher Kreises“ und damit einer der bedeutendsten 
österreichischen Künstlergruppen der Zwischenkriegszeit 
zugehörig. auch der Vater, Thaddäus Kolig (1911–1975), 
setzte neben dem Brotberuf (als Kunsterzieher) im öffent-
lichen raum in Kärnten künstlerische akzente. Vor allem 
mit dem großvater ist Cornelius Kolig nicht nur biogra-
phisch, sondern auch über das oeuvre, insbesondere den 
so genannten „Kolig-Saal“, eng verbunden: anton Kolig 
hatte 1929 den auftrag erhalten, den heute nach ihm 
benannten Kolig-Saal im Landhaus zu Klagenfurt aus-
zugestalten. Die fresken des großvaters in dem seit 1581 
bestehenden, altehrwürdigen regierungsgebäude waren 
in der Zeit des nationalsozialismus zerstört worden, der 
auftrag einer künstlerischen neugestaltung erging an den 
enkel Cornelius Kolig (abb. 51). obwohl Cornelius Kolig 
in seiner arbeit auf das Werk des großvaters engen Bezug 
nahm, provozierte insbesondere sein „flieger“ einen 
landespolitisch ausgetragenen und medial unterstützten 
Kulturkampf, dessen Chronologie die Journalisten erwin 
Hirtenfelder und Bertram Karl Steiner aufgearbeitet 
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haben.2 In reaktion auf die damals entfachte, von Bom-
bendrohungen begleitete „größte persönliche Künstler-
hetze der Zweiten republik“3 entwarf der Künstler 2006 
das objekt „Danke!“: anlässlich der Verleihung des Kul-
turpreises des Landes Kärnten sollte diese geh- und Sitz-
hilfe mit zwei Kunsthänden und zwei greifzangen eine 
distanzierte entgegennahme von auszeichnungen aus der 
Hand des damaligen Landeshauptmannes Jörg Haider 
ermöglichen, der acht Jahre zuvor noch Unterschriften 
gegen den Künstler hatte sammeln lassen (abb. 52). Die 
Dokumentation des Projektes und der damit zusammen-
hängenden rezeptionsgeschichte sind im „archiv“ und 
im „fotoarchiv“ der Paradies-anlage verfügbar.

auch die künstlerische entwicklung war in Cornelius 
Koligs Studienzeit – 1960 bis 1965, unter anderen bei 
Josef Dobrowsky, Herbert Boeckl und Max Weiler an 
der akademie der Bildenden Künste Wien – stark von 
der tradition des nötscher Kreises, in der zeichnerischen 

 2  Erwin Hirtenfelder / Bertram Karl Steiner, tatort Kolig-Saal. 
1929–1999. ein Kulturskandal, Klagenfurt 1999.

 3  Vgl. Cornelius Kolig, Das Paradies. Die Bedienungsanleitung, 
Klagenfurt 2013, S. 378.

Behandlung des menschlichen Körpers explizit von anton 
Kolig geprägt: „Es gibt eine Menge Aktzeichnungen aus mei-
ner Akademiezeit, die jenen des Großvaters zum Verwechseln 
ähnlich sehen“.4 Die künstlerische auseinandersetzung 
mit dem menschlichen Körper dauerte zeitlebens an, die 
künstlerischen Mittel jedoch änderten sich rasch und 
radikal.

Zu den frühen, erstmals in der galerie nächst St. Ste-
phan 1963 ausgestellten arbeiten gehören röntgengra-
fiken und -plastiken. Bereits für diese erste Werkphase 
wesentlich war ein experimenteller Werkbegriff, bei dem 
der fokus der künstlerischen arbeit auf den Produktions-
akt durch den Künstler / den rezipienten, nicht auf ein 
unabänderliches endprodukt gerichtet wurde. es folgten 
(heute zum teil nur noch fotografisch dokumentierte) 
tast- und temperaturobjekte, (aufblasbare) aeroplasti-
ken, organplastiken, Plastikorgane, Plexiglas- und Licht-
objekte (abb. 53).

 4  Cornelius Kolig am 28. februar 1998 im gespräch mit dem Jour-
nalisten erwin Hirtenfelder, Hirtenfelder / Steiner (zit. anm. 2), 
S. 64.

49. Vorderberg 39, Kärnten, „Paradies“ von Cornelius Kolig, Luftaufnahme
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Kolig war in Österreich einer der ersten Künstler, der 
auf den zeittypischen internationalen Kunststoff-Hype 
reagierte. Die Beschäftigung mit pneumatischen PVC-
Hüllen zur Schaffung aufblasbarer objekte wie auch zur 
Konstruktion utopischer und provisorischer architektur-
modelle lag damals in Österreich noch in der Domäne der 
architekturszene (unter anderen Haus-rucker-Co, Coop 
Himmelblau, Zünd up, Missing Link, Hans Hollein).5 
einige Projekte von Zeitgenossen Koligs, wie „Mind-
expander“ (Haus-rucker-Co, 1967) und „Intensivbox“ 
(Walter Pichler, 1967), sind in ihrer äußeren form durch-
aus in der nähe damals entstandener arbeiten Koligs 
anzusiedeln, zielten aber als „psycho-physische Environ-
ments“ 6 primär auf den gebrauch durch den Menschen.

Kolig machte den menschlichen Körper selbst zum 
ausgangspunkt seiner Kunstproduktion und verschob mit 
seinen fortan gebauten, reizisolierenden, stimulierenden 
und kreierenden, multimedialen und multisensorischen 
Körpergeräten und -maschinen „die Membran zwischen 
Kunst und Wirklichkeit“.7 ende der 1960er bzw. in den 
1970er Jahren zählte Kolig als „Plastiker, Objektkünstler 
und Grafiker“ „zu den führenden Künstlern der (…) öster-
reichischen Avantgarde der späten sechziger und beginnenden 
siebziger Jahre“.8 Zahlreiche Personalausstellungen in den 
renommierten österreichischen und deutschen ausstel-
lungshäusern und Beteiligungen an großen internatio-
nalen ausstellungen in Cagnes-sur-Mer, Venedig, genf, 
tokio, Ljubljana, oslo, São Paolo und Padua zeigen, 
wie stark der altersmäßig damals in seinen 20ern / 30ern 
stehende Künstler im weltweiten Kunstbetriebssystem 
bereits etabliert war.9

Der einblick in die funktionszusammenhänge des 
ausstellungswesens mit seiner „Portionierung künstlerischer 
Konzepte zu warenverkehrstauglichen Einzelwerken“10 ließ 
bei Kolig bereits 1968 den Wunsch reifen, einen ort für 
ein darin konzentriertes, ständig verfügbares gesamtwerk 
zu schaffen, einen ort, der es erlauben würde, die objekte 
durch konkrete Handlungsanweisungen offen für perma-

 5  Vgl. Peter Weiermair, in: Cornelius Kolig, tactiles, Innsbruck 
1977. – Dieter Bogner (Hg.): Denkräume – Stadträume 1967–
1992, Klagenfurt, S. 273 ff.

 6  Bogner (zit. anm. 5), S. 281.
 7  Silvie Aigner, Die entwicklung der Skulptur und objektkunst. 

Von der avantgarde nach 1945 bis zum erweiterten Skulpturen-
begriff der gegenwart, in: Silvie aigner (Hg.): emanzipation und 
Konfrontation, Band 1, Kunst aus Kärnten 1945 bis heute, Wien 
2008, S. 136.

 8  Peter Baum, in: XIII Bienal de São Paulo 1975. austria, Linz 1975, 
12 Bl., o. S.

 9  Zum ausstellungsverzeichnis siehe z. B. in: http://www.flux23.
net/G3-Flux23-Archive/200001/02archiv/kolig_cornelius 
_2/2cornkolbiotext.htm.

 10  Cornelius Kolig, Das Paradies – der ort, das Konzept/ Paradise – 
the place, the concept, in: Cornelius Kolig, das Paradies, Katalog 
der ausstellung in der Sammlung essl Privatstiftung, Klosterneu-
burg-Wien 2009, S. 14.

nente Veränderungen und neue Variantenbildungen zu 
lassen – das ideelle geburtsjahr des „Paradieses“, das im 
Laufe der Jahre um „optische, akustische und olfaktorische 
Planungen“11 erweitert wurde und das für ihn heute eine 
ideale Symbiose aus „Werkstätte, Schaulager, Archiv, Anwen-
dungs-, Dokumentations- und medialer Versandort der spe-
ziell für diese Anlage geschaffenen Objekte, Bilder, Plastiken, 
Hörbilder, Zeichnungen, Natur- und Körperinszenierungen 
und ihrer audiovisuellen Aufzeichnungen“12 darstellt.

 11  Thomas Zaunschirm, Das neue Paradies des Cornelius Kolig, 
in: KIgro-Kulturinitiative galerie rosegg (Hg.),: Zur Lage 
der Kunst im Kulturraum Kärnten / Slowenien. Kunst an der 
grenze / Umetnost na meji k položaju umetnosti k kulturnem 
prostoru Koroška / Slovenija, Klagenfurt am Wörthersee 2006, 
S. 170. – Detailpläne zu den Bezeichnungen der gebäude, der 
Düfte / gerüche und symphonischen Klänge / geräusche sind 
u. a. veröffentlicht bei Arno Ritter, Der paradiesische raum oder 
Im Irrgarten des trivialen, in: Kunsthaus Bregenz, edelbert Köb 
und archiv kunst architektur (Hg.), Cornelius Kolig. Das Paradies. 
Kunsthaus Bregenz. archiv kunst architektur Werkdokumente, 
Berlin-Stuttgart 1994, S. 9 f. – Vgl. in aktualisierter form bei Kolig 
2013 (zit. anm. 3), S. 14 bzw. S. 16.

 12  Kolig 2009 (zit. anm. 10), S. 14.

50. Vorderberg 39, Kärnten, „Paradies“, Cornelius Kolig vor dem Porträt 
der Palette Franz Wiegeles
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ZUr BaUgeSCHICHte UnD ZUM KonZePt 
DeS „ParaDIeSeS“13

Kernanlage

Vor dem Hintergrund der in den 1960er Jahren auch 
in Österreich rezipierten internationalen Bemühungen 
von architekten und Künstlern / Künstlerinnen um 
eine radikale abkehr von einem rein gegenständlichen 
Kunst- bzw. funktionalistischen Wohnbegriff zugunsten 
gattungsüberschreitender und -verbindender ansätze 
gab es bei Cornelius Kolig bereits ende der 1960er 
Jahre Überlegungen, wie man räume und objekte zum 
Zweck einer synästhetischen Wahrnehmung bzw. als 
gesamtkunstwerk miteinander vereinen könnte. Koligs 
entwicklung von ersten, baulich von der bäuerlichen 
und der Industriearchitektur beeinflussten entwürfen 

 13  Die ausführungen zur Baugeschichte folgen der Beschreibung von 
Cornelius Kolig, in: Kolig 2013 (zit. anm. 3), S. 18 f. – auch in: 
Cornelius Kolig, Das Paradies. einige weitere Behelfe und Verstär-
ker für die täglichen Verrichtungen im Paradies, in: Schriftenreihe 
Museum moderner Kunst, Bd. 27, Wien 1985, S. 7 ff.

zur gebauten anlage in ihrer heutigen form ist anhand 
der seit ende der 1960er Jahre vom Künstler geschaffenen 
„Paradies“-Modelle sowie durch zahlreiche Skizzen und 
Zeichnungen dokumentiert14 (abb. 54). ende der 1970er 
Jahre gab es bereits konkrete Pläne zu einem von kleinen 
Hütten umgebenen Speicher für Kunstwerke, von Kolig 
„HraM“ genannt (in ableitung vom slowenischen „hra-
niti“ = bewahren, „hram“ = gebäude, Magazin, tempel; 
in Kärnten versteht man unter „Khra:m“ eine Hütte der 
Holzknechte). Zeichnerisch wurde ausgelotet, in welcher 
anordnung – geradlinig, spiralig, oval oder kreisförmig – 
einzelne gebäude und elemente zueinander stehen und 
aufeinander bezogen werden könnten. 1979 entstand als 
ältester teil der Paradies-anlage eine 3 m abgesenkte, 
betonierte erdvertiefung, die – bezogen auf die farbge-
bung des oberflächenbelags – vom Künstler als „rote 
grube“ bezeichnet und zur Herstellung und Benutzung 
großdimensionierter objekte konzipiert wurde (abb. 55). 
Seit 1983 flankieren diese Kultgrube zwei hochrecht-
eckige, parallel zueinander angeordnete Lagerhallen. Ihre 

 14  Vgl. dazu: C. Kolig, an den Klon, Bd. 1, Klagenfurt am Wörther-
see 2004.

51. Vorderberg 39, Kärnten, „Paradies“, Cornelius Kolig, Landhausfresken Anton Koligs
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Bezeichnungen als „Kuhstall“ und „Saustall“ rühren von 
der orientierung an modernen Stallbauten, die vermit-
tels Wegführung in der art einer Stallgasse wie auch mit 
aneinandergereihten Standplätzen und gereihten, hoch 
angesetzten, kleinen Stallfensteröffnungen optimale Platz-
kapazitäten zur ganzjährigen Verwahrung und Benutzung 
der objekte und Installationen bieten (abb.  56, 57) In 
dieser anfangsphase noch der in Kärnten vorherrschen-
den gehöftform eines Paarhofes entsprechend, wurde mit 
den folgenden anbindungen – nordseitig durch einen zur 
„roten grube“ hin offenen gartenpavillon, das „refu-
gium“, südseitig vermittels einer abschließenden Mau-
erwand – eine Vierseithof-Situation und damit auch ein 
als garten und ruhestätte nutzbarer „großer Innenhof“ 
geschaffen. 

Mit der 1981–1983 im Modell „Das Paradies“ vorwegge-
nommenen, 1984 baulich umgesetzten erweiterung erhielt 
die Kernanlage dann einen neuen basilikalen grundriss15: 
Der vom Bestandsbau abgesetzte hufeisenförmige Sockel 
der nordseite, das „Pantheon“, wurde innenseitig als Prä-
sentationsnische und außenseitig als Plattform für stand-
ortbezogene objekte konzipiert und mit ädikulaartigen 

 15  abgebildet in: Kolig 1985 (zit. anm. 13), S. 17.

abortbauten („Streckerei“ und „gipserei“, letztere wie die 
Wirtschaftsgebäude der örtlichen bäuerlichen anwesen 
mit Holzverschalung) bestückt. ein 1988 östlich des (erst 
drei Jahre später realisierten) „Headquarters“ geschaffenes 
objekt, „frauenpissoir“, kragt keilförmig in die außerhalb 
der Kernanlage vorgelagerte freifläche aus, die Kolig mit 
dem örtlichen flurnamen des gesamten agrargrund-
stücks, „Dolina“ (slowenisch: „tal“), benannte. Zwischen 
dem „Pantheon“, dem „refugium“ und den nordseitigen 
enden der beiden Hallen entstand ein „Vorhof“. Dessen 
mittig situiertes, zylinderförmiges Podium, das „Schiff“, 
dient als Sockel für eine „triumphsäule“ und andere 
arbeiten. auch an der Südseite entstand hinter einer 
trennwand zum „großen Innenhof“ noch ein weiterer 
hufeisenförmig angelegter Hof („Wein- und Pflaumen-
garten“ als teil des „rauschgartens“), dessen 1988 geschaf-
fener, 6 m hoher, besteigbarer abortturm („Lebenswerk“) 
in der Längsachse auf die Position der „triumphsäule“ 
Bezug nimmt. 1991 errichtete Kolig im Bogenscheitel des 
„Pantheons“ das „Headquarter“ (abb. 58). Im erdgeschoss 
gibt es darin ein „archiv“ mit film, foto-, audiomaterial, 
Videos, ausstellungskatalogen und Dokumenten; im 
obergeschoss wurde ein „Komponierhäusl“ mit audio- 
und Videoequipment eingerichtet.

52. Vorderberg 39, Kärnten, „Paradies“, Installation „Danke“

53. Vorderberg 39, Kärnten, „Paradies“, Plexiglasobjekt
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Seitliche Anbauten und Erweiterungen

Bis 1993 folgten sukzessive anbauten und erweiterun-
gen: Westlich des „Kuhstalls“ entstand ein ursprünglich 
als „Sonnenobservatorium“ zylindrisch geplanter, 2012 
vermittels Quertrakt aufgestockter (rund- bzw. Hoch-) 
„Silo“, wie er auch in der Landwirtschaft (zur aufbewah-
rung von getreide oder Silage) verwendet wird. Darin 
befinden sich heute die ältesten objekte aus den 1960er 
Jahren – röntgenplastiken, röntgenfilme, Plastikplasti-
ken im erdgeschoss und Plexiglasplastiken im oberge-
schoss.

Östlich des „Saustalls“ erfolgte die fundamentierung 
für einen 2012 realisierten „film- und fotoraum“ für 
temporäre Veranstaltungen (unter anderen ausstellun-
gen, Dokumentationen) und „reanimation“. Südlich 
davon wurde ein weiterer Sockel vorgesehen, auf welchen 
anstelle der ursprünglichen, 2009 wegen rissbildung 
abgetragenen objektgruppe „Wanderklo“ seit 2012 ein 
„Leichtlaufkran“ zur Verlastung von objekten in bzw. aus 
der „roten grube“ montiert ist. nördlich des Silos wurde 
ein betonwandgestützter, nach Süden gerichteter erdwall 
aufgeschüttet. er dient als „grillenrampe“ / „Konzert-
saal“ und steht nordseitig zusätzlich als „Klettergarten“ 

54. Vorderberg 39, Kärnten, 
„Paradies“, diverse 
Paradiesmodelle

55. Vorderberg 39, Kärnten, 
„Paradies“, Rote Grube
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zur Verfügung. als wesentlich raumbildende objekte 
montierte Kolig westlich des „Kuhstalls“ und östlich 
des „Saustalls“ auf Höhe des „refugiums“ zwei als alu-
Konstruktionen gefertigte türme auf Betonsockeln, die 
er – nach ihrer Verwendung von Störchen und Staren für 
Vogelhochzeiten – als „Hochzeitstürme“ benannte. 1993 
wurde das raumangebot durch zwei weitere gebäude 
erheblich erweitert und das gesamterscheinungsbild der 
anlage noch einmal deutlich verändert: Mit der „Sixtina“ 
und dem „Lager“ wurde die bisher nord-Süd-orientierte 
Kernanlage um zwei West-ost-gerichtete gebäude mit 
markanten bogenförmigen Dachabschlüssen ergänzt 
– sie fassen den „rauschgarten“ ein. Die fensterlose 

Kunstlagerhalle, die anstelle von Seitenwänden ein der 
form eines Halbkreises folgendes Bogendach besitzt, 
dient neben der Dokumentation der Benutzung und 
einlagerung nicht-präsentierter objekte auch als Werk-
statt. In der mit ausnahme von oberlichten gleichfalls 
fensterlosen „Sixtina“, dem Pendant zur Lagerhalle, mit 
dieser und den „Ställen“ über die gärten verbunden16, ist 
die raumschale ähnlich wie die gleichnamige Kapelle des 
apostolischen Palastes überbordend mit gestaffelter Kunst 

 16  Vgl. Kolig 2013 (zit. anm. 3), S. 652.

56. Vorderberg 39, Kärnten, 
„Paradies“, Saustall, 
Außenansicht, ATA, Ich habe 
euch nichts zu sagen, Singende 
Säge, Mach mich nass

57. Vorderberg 39, Kärnten, 
„Paradies“, Saustall, 
Innenansicht, im Vordergrund 
rechts Jusuf, links 
Seemannsbraut und Kreuz des 
Südens
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„vollgemacht“17 (abb. 59, 60). In der Wahrnehmung wirkt 
die raumhülle durch die Dichte der Bilder und tafeln 
wie tapeziert, sind die überwiegend großformatigen bzw. 
großdimensionierten arbeiten mit den davor gestaffelten 
Installationen kaum noch von der architektur getrennt 
auszumachen – eine Inszenierung, die wie das Konzept 
der anlage insgesamt auf die „Zusammenschau und den 
symphonischen Zusammenklang aller Teile“ zielt.18

 17  Arnulf Rohsmann, cornelius kolig: paradies jetzt, in: Cornelius 
Kolig (Hg.), ParaDIeS jetzt, Salzburg-Wien 2000, S. 9.

 18  Kolig 2009 (zit. anm. 10), S. 14.

Ummauerung

1994 wurde die bis dahin nur im südwestlichen Bereich 
aufgezogene „Paradiesmauer“ fertiggestellt. Westlich der 
„grillenrampe“ fand auch eine „garage“ zur Unterbrin-
gung von gartengerätschaften Platz. Im gegensatz zum 
damals bereits bestehenden südwestlichen Mauerab-
schnitt, der in anpassung an die topographischen und 
architektonischen gegebenheiten einen polygonal-gebro-
chenen grundriss besitzt, weist das 1994 ausgeführte teil-
mauerstück mit ausnahme der südöstlichen anbindung 
an die Bestandsmauer eine ovale form auf.

58. Vorderberg 39, Kärnten, 
„Paradies“, Pantheon mit 
Headquarter, 6 Objekttafeln, 
Harnbrettern, Nistkästen, 
Nothelfern, Pissoirs, davor 
Spring

59. Vorderberg 39, Kärnten, 
„Paradies“,  Sixtina, 
Außenansicht, im Hintergrund 
die örtliche Pfarrkirche
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Schutzbauten nach dem Hochwasser 2003

eine unvorhergesehene, aber umso prägendere Verän-
derung erfuhr das „Paradies“ 2003: am 29.  august 2003 
trat in folge eines sintflutartigen Unwetters der östlich 
des „Paradieses“ von Südwesten nach nordosten fließende 
(inzwischen regulierte) Vorderbergbach aus seinen Ufern 
und verwüstete neben der gesamten ortschaft auch die 
anlage, was den unwiederbringlichen Verlust zahlreicher 

arbeiten – objekte, Bilder und etwa 2000 Zeichnungen19 
– mit sich brachte. Die erfahrungen von 2003 bewogen 
Cornelius Kolig letztlich zur baulichen trennung von Lage-
rungs- und Benützungsfunktionen. Der bis 2005 erfolgte 
Wiederaufbau implizierte statische Verstärkungsmaßnah-
men und eine partielle erhöhung der Umfassungsmauer, 
eine Verschließung der südlich und östlich situierten 
Zugangs- bzw. Zufahrtsöffnungen sowie die errichtung 

 19  Vgl. Kolig 2013 (zit. anm. 3), S. 30.

60. Vorderberg 39, Kärnten, 
„Paradies“, Sixtina, Innenansicht

61. Vorderberg 39, Kärnten, 
„Paradies“, Linke Niere, davor 
Dolina mit Farbsturzkreuz
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62. Vorderberg 39, Kärnten, „Paradies“, Künftiges Speichergebäude, Variante 1 nordöstlich des Saustalls, Skizze von Cornelius Kolig

63. Vorderberg 39, Kärnten, „Paradies“ Künftiges Speichergebäude, Variante 2 nördlich der Garage, Skizze von Cornelius Kolig
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zweier Schutzbauten mit Lagerfunktion. einige der vor 
dem Hochwasser vorhandenen, historisch ortsüblichen 
Holzlattenzäune wurden nun durch aluelemente ersetzt.20 

Bei der errichtung der neuen Lager, der östlichen „Lin-
ken niere“ zur einlagerung nicht präsentierter objekte 
(abb.  61) und der als Schaulager genutzten westlichen 
„rechten niere“, kam Holz erstmals in Kombination mit 
Plexiglaswellplatten zum einsatz. Die beiden neuen, in die 
Umfassung integrierten Lager nehmen in ihrer Krümmung 
das überkommene Maueroval auf und stehen nicht nur in 
ausgewogener Proportion zueinander (die „Linke niere“ ist 
genau doppelt so groß wie die „rechte niere“), sondern 
nehmen auch auf vorhandene Sichtachsen der Bestandsar-
chitektur Bezug (der Mittelpunkt der Kreissehne, die sich 
aus der Verbindung der nördlichen gebäudeanschluss-
punkte zur Paradiesmauer hin ergibt, liegt im Blumen-
kreuz; die Schräge des nordseitigen Sockelfundaments der 
„Linken niere“ korrespondiert mit dem Keil des frau-
enpissoirs usw.). nach dem 2005 erfolgten anbau eines 
„Zeichenraumes“ an die Westwand des „Headquarters“ 
und den bereits angeführten adaptierungsmaßnahmen 
an Bestandsbauten im Jahre 2012 („film- und fotoraum“, 
„Silo-Quertrakt“) sind künftig noch ein bis zwei kleine 
Speichergebäude nordöstlich des „Saustalls“ und / oder 
nördlich der „garage“ geplant (abb. 62, 63).

„Katzenhäuser“, „Insektenhäuser“, „Urnenhäuser / 
-schreine“

Kleinen Säugetieren, Vögeln und Insekten, die – wie 
auch Pflanzen – von Kolig mit ihren Körpern, geräuschen, 
ausscheidungen in die Kunstproduktion miteinbezogen 
werden, bietet die anlage paradiesische Lebensbedingun-
gen: sie sind durch die „Paradiesmauer“ weitmöglich vor 
äußeren feinden geschützt und erhalten vom Künstler 
temporäre Unterkünfte zur erleichterung ihrer Lebens-
bedingungen, die – ebenso wie Katzen-Urnenhäuser 
und Katzen-Memorialtafeln – auf Basis eines einfachen 
Steckprinzips vermittels alu-Konstruktionen auf die 
Mauer montiert werden. In seiner Bedienungsanleitung 
sind diese Kleinstbauten als „parasitäre Subarchitektur“ 
charakterisiert.21 (abb. 64).

Wiesen- und Gartenflächen

Der anlage zugehörig sind auch die freien Wiesenflä-
chen im Südwesteck des grundstückes und innerhalb der 

 20  Vgl. dazu die ansicht West im Jahr 1985 mit architektonischer 
Bezugnahme auf die typische gailtaler Köse (Harpfe) im Hinter-
grund, in: Kolig 1985 (zit. anm. 13), S. 18.

 21  Kolig 2013 (zit. anm. 3),: S. 34 ff.

„Paradiesmauer“ sowie die gartenflächen des „rauschgar-
tens mit dem „Wein- und Pflaumengarten“.

Materialverwendung

analog zur künstlerischen Beschäftigung mit sozial 
negativ bewerteten bzw. tabuisierten funktionen 
(Stoffwechsel, Sexualität etc.) und ausscheidungen des 
menschlichen Körpers (Schweiß, Blut, Milch, Urin, 
Kot), gilt Koligs architektonisches Interesse auch der 
„Trivialarchitektur“,22 also Materialien, „die eher schäbig 
und in der Werteskala ganz unten sind“.23 für die funda-
mentierung der einzelnen gebäude und Bauteile wurden 
Kellervergusssteine drei bis vier Scharen hoch versetzt 
und deren Zwischenräume mit Schotter verfüllt und 
verdichtet. Böden sind aus ortbeton gegossen und ober-
flächlich mit einem transparenten Zweikomponentenharz 
versiegelt. als vorherrschendes Baumaterial der tragenden 

 22  Rohsmann, (zit. anm. 17), S. 9.
 23  Cornelius Kolig, in: alexander gerdanovits, erlebnis Kunst, 

temeswar 2007, S. 237.

64. Vorderberg 39, Kärnten, „Paradies“, Paradiesmauer mit Katzenhaus
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Wände sowie der außenwände dienen Beton-Hohlblock-
steine, deren oberflächen einen Schlämmanstrich erhiel-
ten. einige gebäude, wie der „film- und fotoraum“, das 
„refugium“, der „Silo“ mit dem „Silo-Quertrakt“, die 
„Linke niere“ und die „rechte niere“, bestehen teilweise 
aus Holzkonstruktionen und besitzen fassadenverklei-
dungen aus Spanplatten oder acryl- bzw. Plexiglas. Die 
Innenwände des „Headquarters“ verkleidete Kolig aus 
akustischen gründen mit Sperrholz. an Boden- und 
trittstufenbelägen gibt es epoxidharzversiegelte estriche, 
Musterblechbeläge und Holzbretterböden. Zur ein-
deckung der Paradies-gebäude wurde Blech (alu oder 
verzinktes eisen) oder – beispielsweise bei der „Streckerei“ 
– Plexiglas verwendet. Die nach dem Hochwasser neu 
geschaffenen drei nordseitigen Zugangstore, Stiegen und 
absturzsicherungen sind in aluminium ausgeführt. es 
gibt auch massengefertigte Produkte aus dem Baumarkt, 
beispielsweise eine Swimmingpool-einstiegsleiter zur 
erschließung des „Schiffes“ oder solarbetriebene außen-
wandlampen zur Beleuchtung von Katzen-Urnenhäusern. 
Die nach dem Hochwasser 2003 errichteten gebäude mit 
Plexiglaswellplatten-fassaden und sichtbar belassenen 
Holzkonstruktionen lassen das gesamterscheinungsbild 
der anlage transparenter erscheinen, als die älteren, kaum 

direkt belichteten gebäude und bringen eine „neue, weni-
ger hermetische Note ins Paradies.“24

Konzept

Die Bezeichnung der anlage als „Paradies“ verweist 
auf traditionelle Paradieses-Vorstellungen. „Paradies“, 
aus dem avestischen „pairi-daēza“ (wörtlich „umgrenzter 
Bereich“) von den griechen als „παράδεισος“ übernom-
men, bezog sich ursprünglich auf persische Königsgärten, 
im biblischen Zusammenhang auch auf gottesgärten. 
In der Septuaginta wird mit „Paradies“ der garten eden 
bezeichnet.25 ein von Kolig um ein Wort erweitertes augus-
tinuszitat „Inter faeces et urinas nascimur morimurque“ 
(„zwischen Kot und Urin werden wir geboren und sterben 
wir“, abb. 65), das in eine Metallplatte eingestanzt wurde 
und – zwischen die beiden „Hochzeitstürme“ eingespannt 
– quasi als Motto über der gesamten anlage baumelt, wie 
auch beispielsweise ein Schriftzug an der Westseite des 
Kuhstalles „oMo IMI tot“ (ein aus drei reinigungs-
mitteln gebildetes Palindrom) veranschaulichen, in wel-

 24  Zaunschirm, (zit. anm. 11), S. 168.
 25  Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Paradeisos.

65. Vorderberg 39, Kärnten, „Paradies“, Inter faeces, Departure

https://de.wikipedia.org/wiki/Avestische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Persischer_Garten
https://de.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
https://de.wikipedia.org/wiki/Garten_Eden
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cher Weise Kolig kulturgeschichtlich konnotierte Begriffe 
und Vorstellungen als Projektionsflächen für seine Kunst 
fruchtbar macht.26 anstelle einer christlich-augustinisch 
verbrämten Moral gibt es in diesem sehr sinnesfreudigen 
Hortus conclusus Zeremonien zur reinigung von allem 
Überflüssigem27 zugunsten der „Bloßlegung und Verstär-
kung des Sinnlichen und damit Vermittelbaren des Lebens, 
seiner Schönheit und seiner Schrecken, von Wollust und Ekel, 
von Liebe, Gewalt, Krankheit, Leid, Tod, berauschter Exis-
tenzergriffenheit, des Stoffwechsels, der Farben, des Gestankes, 
der Wohlgerüche, des Tastens, der Freuden des Schmeckens 
und Hörens in neuen kombinatorischen Verbindungen und 
Verquickungen“.28

nach bald einem halben Jahrhundert gedanklicher 
Beschäftigung des Künstlers Cornelius Kolig mit dem 
„Paradies“-Projekt und einer fast vierzigjährigen Bauzeit 
des eigentümers, architekten und Paradies-arbeiters Cor-
nelius Kolig sind architektur und Kunst des „Paradieses“ 
heute längst als gesamtkunstwerk untrennbar „mit dem 
Standort verbunden“.29 gesamtanlage und einzelgebäude 
zielen in ihrer architektonisch-skulpturalen ausformung 
auf künstlerisch intendierte raumerlebnisse ab,30 die wie-
derum den Handlungsfunktionen und der Wirkung der 
objekte zugutekommen. 

Die Zurücknahme der architektur zugunsten der 
objektbenützung31 lässt sich am Beispiel der gebäude-
dächer exemplarisch verdeutlichen: Blech, traditionelles 
Baumaterial der Slum- und Containerarchitektur, setzt 
als eindeckungsmaterial im „Paradies“ mit den aus der 
Vogelperspektive besonders markant ins auge fallenden 
durchgängigen rasterungen zwar durchaus einen markan-
ten gestalterischen akzent (vgl. den Blick auf die gesamt-
anlage32), wurde aber nach aussage Koligs hauptsächlich 
deshalb gewählt, um bei Schlechtwetter „das Geräusch des 
Regens zu verstärken“.33 In Kombination mit digital aufge-
zeichnetem tonmaterial, mit einspielungen von externen 
akustischen Signalen (z. B. Mittagsläuten, feuerwehrsi-
renen) und den zusätzlichen optischen, haptischen und 
mechanischen reizen von Materialien,34 geräten, Utensi-
lien, fotos und Bildern entstehen neue künstlerisch nutz-

 26  Arnulf Rohsmann, cornelius kolig – das ParaDIeS, die praxis, 
in: Cornelius Kolig (Hg.), flush. neue arbeiten für das Paradies 
1985–90, Klagenfurt am Wörthersee 1990, S. 9. – Vgl. auch Arno 
Ritter, Das Paradies, in: Kunstforum International, Lebenskunst-
werke (LKW), Bd. 142, oktober-Dezember 1998, S. 182 ff.

 27  Kolig 2013 (zit. anm. 3), S. 15.
 28  Kolig 2013 (zit. anm. 3), S. 14 f.
 29  ebenda, S. 14.
 30  Vgl. Kolig 2004 (zit. anm. 14), S. 211.
 31  Vgl. Kolig 2009 (zit. anm. 10), S. 15.
 32  Vgl. Kolig 2009 (zit. anm. 10), S. 14.
 33  Kolig 2013 (zit. anm. 3), S. 499.
 34  Vgl. die Materialliste bei Petra Henninger, Was das Material erzählt 

– Beton, Hartschaum, Plexiglas, aluminium, Kot und Urin im 
Werk von Cornelius Kolig, in: Kolig 2009, (zit. anm. 10), S. 44.

bare assoziationsfelder, welche die Paradies-Maschinerie 
in gang setzen und auch künftig in gang halten werden.35

reSUMee

Geschichtliche Bedeutung

Der 1942 in Vorderberg im gailtal (Kärnten) gebo-
rene, lebende und arbeitende Bildhauer, objekt- und 
Videokünstler Cornelius Kolig zählt zu jenen Kärntner 
Künstlern, deren Werk seit den 1960er Jahren bis heute 
einen ununterbrochenen internationalen Bekanntheits-
grad aufweist.36 Kolig erhielt in wichtigen galerien und 
Museen, zuletzt 2016 im 21er-Haus („Belvedere 21“) in 
Wien, einzelausstellungen und war mehrmals als öster-
reichischer Vertreter bei internationalen großausstellun-
gen, unter anderem in Ljubljana, Venedig, genf, tokio / 
Kyoto, oslo, São Paolo und Padua, eingeladen. In seinem 
geburtsland Kärnten wurde er 2006 mit dem großen 
Kulturpreis des Landes Kärnten gewürdigt, jedoch auch 
öffentlich „als Fäkalkünstler diskreditiert“.37 Die seit 1979 
von Cornelius Kolig in seinem geburtsort errichtete, aus 
18 baulichen Bestandteilen, 4 freiflächen sowie 183 listen-
mäßig erfassten objekten bestehende „Paradies“-anlage 
versammelt und bewahrt in einer in Österreich spezifi-
schen und singulären form der persönlichen Sammlungs-
präsentation als atelier, Museum und archiv das seit 1962 
erhaltene, umfassende gesamtwerk des kunstgeschichtlich 
bedeutenden Künstlers Cornelius Kolig. als Bestandteil 
des „Paradies-archivs“ wirft die landesgeschichtlich rele-
vante Dokumentation des politisch und medial ausge-
tragenen „Kulturkampfes“38 anlässlich der neugestaltung 
des „Koligsaals“ im Landhaus Klagenfurt zusätzlich ein 
Licht auf die Kontinuität negativer rezeption avantgar-
distischen Kunstschaffens im 20. Jahrhundert in Kärnten, 
die 1928 mit der Verhängung des Petrusfreskos Herbert 
Boeckls im Maria Saaler Dom begann, 1938–45 mit der 
Zerstörung der 1929 geschaffenen Landhausfresken anton 
Koligs in der nS-Kunstpolitik aufging, im Skandal der 
1956 enthüllten Klagenfurter Bahnhofsfresken giselbert 
Hokes ihre fortsetzung und mit dem „tatort Kolig-Saal“ 
1998 ihr ende fand.39 Zu Beginn des 21.  Jahrhunderts 

 35  Vgl. Ritter 1994 (zit. anm. 11), S. 37.
 36  Vgl. dazu sechs Beiträge in Kunstforum International; zuletzt von 

Paolo Bianchi, Das „Paradies von Cornelius Kolig: Sixtina, rausch-
garten und Kuhstall“, in: Kunstforum international, Das atelier 
als Manifest, Bd. 208, Mai-Juni 2011, S. 220 ff.

 37  Bianchi 2011 (zit. anm. 36), S. 222.
 38  Hirtenfelder / Steiner (zit. anm. 2), Umschlagtext.
 39  Zur nS-Kunstdoktrin, ihren Wegbereitern und ihrer nachwirkung 

nach 1945 vgl. Michael Koschat, „Urgesund“ und „kerndeutsch“. 
Kärntens bildende Kunst im Schatten des Hakenkreuzes. Streif-
lichter und gedankensplitter, Klagenfurt am Wörthersee 2017. – 
Zu Beispielen negativer Kunstrezeption außerhalb Kärntens (z. B. 
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kündigte sich ein Paradigmenwechsel im Umgang der 
Kärntner Politik mit zeitgenössischer Kunst an: Kolig 
wurde nun mit der größten auszeichnung des Landes 
für Kärntner Kunstschaffende bedacht. Das dazu 2006 
geschaffene objekt „Danke“ ist die antwort des Künstlers 
auf den neuerlichen Versuch, ihn – wenn auch nun unter 
positiven Vorzeichen – politisch zu vereinnahmen.

aus der – auch in mehreren arbeiten thematisierten40 
– Verwandtschaft Cornelius Koligs mit den Vertretern 
des nötscher Kreises, anton Kolig (1886–1950) und franz 
Wiegele (1887–1944) ist zusätzlich zum Dokumentarwert 
des „Paradieses“ für die österreichische und Kärntner 
geschichte eine regionale geschichtliche Bedeutung abzu-
leiten.

Künstlerische / Architektonische Bedeutung

Cornelius Koligs „Paradies“ steht in der tradition einer 
seit den 1960er Jahren von architekten und Künstlern / 
Künstlerinnen entwickelten, spezifisch österreichischen, 
grenzüberschreitenden Ästhetik, zu der Dieter ronte 1985 
angemerkt hat, dass „hier Österreich im internationalen 
Vergleich eine einmalige, von keinem anderen Land erreichte 
Position inne“ habe.41 Matthias Boeckl erklärt die österrei-
chische architekturentwicklung seit den 1960er Jahren „als 
eine spezifische Reaktion, die sich aus dem Zusammentreffen 
der neuen internationalen Kunst-Mischung erhabener und 
banaler Objekte mit der Gemengelage in Österreich ergab, 
wo eine jahrhundertalte Tradition und eine ausgedünnte, 
im Bauwirtschaftsfunktionalismus der Wiederaufbauzeit ste-
ckengebliebene Moderne gegenüberstanden.“42 Zu den visi-
onären, aktionistischen und künstlerischen Protagonisten 
der damaligen architektur- und Kunstszene zählten unter 
anderen Haus-rucker-Co, Hans Hollein, raimund abra-
ham, Coop Himmelb(l)au, Walter Pichler und günther 
Domenig. Vor allem Koligs seit 1964 entstandene und seit 
2012 im „Silo-Quertrakt“ des „Paradieses“ präsentierte 
„Plexiglasobjekte“ wurden mit den pneumatischen PVC-

zum Wiener aktionismus 1968 oder z. B. zu Wolfgang flatz 1974) 
vgl. Rainer Pachler, Cornelius Kolig im Paradies. Höhepunkte in 
der österreichischen tradition negativer Kunstrezeption, Saarbrü-
cken 2010, dazu insbesondere der exkurs robert Menasses auf 
S. 124 bzw. S. 126.

 40  Z. B. „anton Kolig zum 100. geburtstag – Paletten, Marmorku-
chen und triangulum avi, in: Kolig 2013 (zit. anm. 3), S. 228 f. 
bzw. S. 231 ff. bzw. S. 592 f. bzw. S. 594 f. und „franz Wiegele zum 
100. geburtstag“, in: Kolig 2013 (zit. anm. 3), S. 234 f. sowie – 
Kunstverein für Kärnten (Hg.), anton Kolig (1.7.1886–17.5.1950) 
zum 100. geburtstag. Pietà, Die nachtmeerfahrt, triangulum avi, 
Katalog zur ausstellung 1985, Klagenfurt am Wörthersee 1986.

 41  Dieter Ronte 1985, in: Kolig (zit. anm. 13), S. 5.
 42  Matthias Boeckl, Zeichen und Wunder. Die magische form als 

erfolgsmotor einiger zeitgenössischer architekturwegbereiter aus 
Österreich, in: Parnass. Wegbereiter. 20 Jahre Parnass, Sonderheft 
18/01, Wien S. 110.

Hüllen von Haus-rucker-Co, Coop Himmelblau und 
Walter Pichler in Verbindung gebracht.

Letzterer, wie Cornelius Kolig von der ausbildung her 
kein architekt, sondern absolvent einer (Kunst-) akade-
mie, weist in seinem (mit dem tod 2012 abgeschlossenen) 
oeuvre nicht nur wegen der zeitgleich unternommenen 
pneumatischen experimente konzeptionelle Ähnlichkei-
ten mit Koligs Werk auf: am Beispiel von Pichlers – auf 
grundlage von Zeichnungen und Modellen – im burgen-
ländischen St. Martin an der raab für dessen Skulpturen 
errichteten Häusern (unter anderen „Haus für den rumpf 
und die Schädeldecken“, „Haus für die Wagen“, „Haus 
für das große Kreuz“, „Haus für die zwei tröge“) lässt 
sich auf den ersten Blick ein Vergleich zu Koligs Paradies-
Konzept ziehen. Beide anlagen verbinden Leben und 
Kunst und überschreiten in ihrer arbeit gattungsgrenzen. 
Die Differenz zeigt sich jedoch nicht nur im formalen, 
wo es sich bei Pichlers Häusern im gegensatz zur auto-
nomiebetonten „Paradies“-architektur um „Erweiterungs-
bauten, Umbauten oder freistehende Objekte mit einem 
starken, unmittelbaren Bezug zu einem Altbau“43 handelt; 
die Unterschiede sind vor allem in inhaltlicher Hinsicht 
evident: Zielte Pichler auf die Idealbeziehung von raum 
und Skulptur, geht es Kolig um einen multimedialen und 
multimateriellen ansatz; fixierte Pichler Standpunkte, 
von denen aus man als Betrachter / Betrachterin in „eine 
Art räumlicher Biographie“44 verstrickt wird, kann man bei 
Kolig als objekt-Benutzer / -Benutzerin selbst aktionen 
durchführen, Varianten bilden; blieb der Kunstbegriff 
bei Pichler werkhaft auf ein abgeschlossenes Kunstwerk 
hin abzielend, ist er bei Kolig performativ auf ein offenes, 
veränderliches Kunstwerk hin ausgelegt. 

Bezogen auf Kärntens architektur- und Denkmalland-
schaft ist auch ein Vergleich mit dem denkmalgeschützten 
Steinhaus günther Domenigs in Steindorf am ossiacher 
See zulässig: Der gebürtige Kärntner architekt entschied 
sich wie Kolig für einen biographisch konnotierten Stand-
ort, näherte sich wie Kolig seit den 1970er Jahren über 
Skizzen und Modelle einer endgültigen fassung an,45 baute 
seit den 1980er Jahren bis 2008, ebenfalls über Jahrzehnte, 
an seinem Kunst- und Lebenswerk „Steinhaus“. Domenig 
blieb jedoch trotz seiner künstlerischen Intention zeitle-
bens ein Baukünstler, dem es bei seinem entwurf in erster 
Linie um eine expressive architektonische formulierung 
und um ein ausloten der grenzen des Materials – Beton, 
glas, Stahl – und der Statik ging. Kolig distanziert sich 

 43  Friedrich Achleitner, gegen jede bessere einsicht…, in: Walter 
Pichler (Hg.): Zeichnungen, Skulpturen, gebäude, Salzburg-
Wien, 1993, S. 9.

 44  Achleitner 1993 (zit. anm. 43), S. 12.
 45  Vgl. Skizzen, wie z. B. „Der Hügel, aus dem die felsen brechen“ 

oder „architektonische Zerbrechungen“, in: Günther Domenig 
(Hg.), gÜntHer DoMenIg Werkbuch, Salzburg-Wien 
1991, S. 192 ff.
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entschieden von einer solchen, von ihm immer als „pene-
trant durchgestylt“ empfundenen Architektenarchitektur 
(AA)“46 bzw. „Stararchitektur.“47

Was die künstlerischen Bezüge anbelangt, ist die „Mal-
verwandtschaft“ mit den „nötscher“ Vorfahren anton 
Kolig und franz Wiegele – persönlichen aussagen des 
Künstlers zufolge und in einzelnen Werktiteln dezidiert 
angesprochen – evident. Darüber hinaus gab es die aus-
einandersetzung mit Studienkollegen an der akademie 
und mit Zeitgenossen / Zeitgenossinnen, unter anderen 
mit Hermann nitsch und den Wiener aktionisten, die in 
ihrer künstlerischen arbeit mit dem Körper und seinen 
Säften in Österreich erstmals religiöse und kulturelle tabus 
berührten, was damals auch in anderen europäischen und 
amerikanischen Städten zum Thema der Kunst wurde.48 
Im Unterschied zu den meisten aktionisten verzichtet 
Kolig jedoch auf ein Happening mit Publikum, bei dem 
die Schockwirkung von vornherein kalkuliert ist, sondern 
„hält im Kontext der Kunst die in den Geräten anvisierten 
Aktionen nur in der medialen Aufbereitung präsent.“49

trotz der einbettung der „Paradies“-anlage in einen 
kunst- und baugeschichtlichen Bezugszusammenhang hat 
sie im Zusammenwirken von unterschiedlichsten Mate-
rialien, Medien, Disziplinen und techniken als Lebens- 
und gesamtkunstwerk in Österreich eine künstlerische 
Sonderposition und ein alleinstellungsmerkmal, dessen 
relevanz auch im internationalen Kontext geltend zu 
machen ist.

Kulturelle Bedeutung

Im Unterschied zu etlichen, nachträglich für die 
museale eigennutzung adaptierten Bestandshäusern, 
denen als Kärntner Beispiel Werner Hofmeisters seit 

 46  Das gesamte Zitat u. a. bei Bianchi 2011 (zit. anm. 36), S. 221.
 47  Gerdanovits 2007 (zit. anm. 23), S. 237.
 48  Vgl. das Kapitel „Der Körper als Material“, in: Monika Wagner, 

Das Material der Kunst. eine andere geschichte der Moderne, 
München 2001, S. 271 ff.

 49  Ulrich Tragatschnig, Cornelius Kolig: Kunst als Behelf des Künstle-
rischen, in: Kolig 2000 (zit. anm. 17), S. 20.

2004 geschaffenes „Museum für Quellenkultur“ in Klein 
St. Paul im görtschitztal zuzuzählen ist, wie auch in Diffe-
renz zu zahlreichen, von architekten für Künstler entwor-
fenen Museen und ausstellungsräumen, beispielsweise 
jenen beiden gebäuden, die für den Bildhauer Wander 
Bertoni 2001 (Johannes Spalt) und 2010 (architekturbüro 
gaupenraub+/-) im burgenländischen Winden am See 
entworfen wurden, handelt es sich bei Koligs „Paradies“ 
um den Idealentwurf eines auf die persönlichen Bedürf-
nisse zugeschnittenen, selbst entworfenen Kunsthauses.

Koligs „Paradies“ steht damit in einer kulturellen tra-
dition, die im 18. Jahrhundert in frankreich und england 
begann, als der Hofkünstler durch den ausstellungskünst-
ler ersetzt wurde.50 Mit der im 19. Jahrhundert europaweit 
praktizierten „Ausstellung als Kunstwerk“51 entstand auch 
die Idee eines vom Künstler eigens für seine Kunstwerke 
geplanten Hauses. als beispielhaft für das 19.  Jahrhun-
dert wäre etwa der in der ursprünglichen Konzeption als 
„Gesamtkunstwerk aus Architektur, Skulptur und Malerei“52 
beabsichtigte „tempio“ antonio Canovas in dessen 
geburtsort Possagno zu nennen. Im 20.  Jahrhundert 
verfolgte unter anderen der deutsche Maler, Dichter, 
(raum-) Künstler und Werbegrafiker Kurt Schwitters 
mit seinen 1919 entwickelten Merzprinzipien bzw. den 
zwischen 1923 und 1947 entstandenen vier Merzbauten 
die Idee eines gesamtkunstwerkes, die einige Merkmale 
der „Paradies“-anlage, wie z. B. die Überschreitung von 
gattungs- und Mediengrenzen, die arbeit mit „unkünst-
lerischem“, „banalem“53 Material oder das Bekenntnis 
zu einem – im Sinne eines dynamischen Kunstbegriffes 
– prinzipiell veränderlichen, unvollständigen Werk, vor-
wegnahm. In dieser Kulturgeschichte der von Künstlern 
/ Künstlerinnen seit dem 19.  Jahrhundert für sich selbst 
geschaffenen ausstellungs(bau-)kunst ist Koligs „Paradies“ 
als unverzichtbarer österreichischer Beitrag zu werten.

 50  Vgl. dazu Oskar Bätschmann, ausstellungskünstler. Kult und Kar-
riere im modernen Kunstsystem, Köln 1997.

 51  Bätschmann 1997 (zit. anm. 50), S. 10.
 52  Bätschmann, 1997 (zit. anm. 50), S. 84.
 53  Vgl. Gundula Luyken, Merz, eine factory?! Übereinstimmungen 

in der Persönlichkeit und im Werk von Schwitters und Warhol, 
in: Ingrid Brugger, Siegfried gohr, gundula Luyken (Hg.), Kurt 
Schwitters, Katalog zur ausstellung 2002 im Kunstforum Wien, 
Wien 2002, S. 124 f. bzw. glossar, S. 279.
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Denkmalschutz –  
Betrachtungen aus juristischer Sicht

Der vorliegende Beitrag behandelt die Unterschutz-
stellung von Denkmalen nach dem österreichischen 
Denkmalschutzgesetz (DMSg)1 und in der folge werden 
einzelne aspekte des Verfahrens einer vertiefenden Unter-
suchung zugeführt. einleitend soll auf den fachlichen 
Hintergrund bzw. das internationale Umfeld des DMSg 
Bezug genommen werden.

Max Dvořák schrieb im Katechismus der Denkmal-
pflege (1916) wie folgt: „eine einfache Dorfkapelle, eine efeu-
umsponnene Ruine, ein altes Landstädtchen könne uns nicht 
minder Genuss bereiten wie eine stolze Kathedrale, ein fürst-
licher Palast oder ein reichhaltiges Museum. … Der Schutz 
könne sich nicht nur auf einzelne hervorragende Kunstwerke 
beschränken, sondern müsse alles umfassen, was als künst-
lerisches Gemeingut angesehen werden kann. Das Geringe 
bedürfe da oft mehr des Schutzes als das Bedeutende.“2

aus der jüngeren Vergangenheit stammt das interna-
tionale UneSCo-Übereinkommen über den Schutz und 
die förderung der Vielfalt kultureller ausdrucksformen, 
welches in Österreich seit dem Jahr 2007 geltung hat.3 In 
seiner Präambel hält es fest, „dass die kulturelle Vielfalt eine 
reiche und vielfältige Welt schafft, wodurch die menschlichen 
Fähigkeiten und Werte bereichert werden, und dass sie daher 
eine Hauptantriebskraft für die nachhaltige Entwicklung 
von Gemeinschaften, Völkern und Nationen ist.“

Beiden aussagen ist gemein, dass sie die kulturelle 
Vielfalt als zu schützendes gut beschreiben. ausgehend 
davon soll der frage nachgegangen werden, inwiefern die 
österreichische rechtslage betreffend Unterschutzstellun-
gen dieser forderung nach einer Bewahrung des kulturel-
len erbes in seiner Vielfalt gerecht wird. 

 1  Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen 
ihrer geschichtlichen, künstlerischen und kulturellen Bedeutung, 
Stammfassung: BgBI nr. 533/1923

 2  Max Dvořák, Katechismus der Denkmalpflege, Wien 1916, S. 22, 
24.

 3  Übereinkommen über den Schutz und die förderung der Vielfalt 
kultureller ausdrucksformen, BgBl. III nr. 34/2007. 

DaS UnterSCHUtZSteLLUngS-
VerfaHren

Bei einem Unterschutzstellungsverfahren nach §§  1 
und 3 DMSg handelt es sich um ein von amts wegen 
einzuleitendes Verfahren und haben eigentümer eines 
Denkmals keine diesbezüglichen antragsrechte, wohl 
aber Parteistellung im Verfahren (vgl. §  26 DMSg). In 
der Praxis gliedert sich das Verfahren in zwei Schritte: 
erstens ist die Denkmaleigenschaft des gegenstandes 
(§ 1 abs. 1 DMSg) durch einen Sachverständigen mittels 
eines gutachtens festzustellen. In der regel handelt es 
sich bei den Sachverständigen um die amtssachverstän-
digen des Bundesdenkmalamtes, welche über die nötige 
architekturgeschichtliche bzw. kunsthistorische expertise 
verfügen. ein Sachverständigengutachten ist in einen 
Befund (Beschreibung, geschichte, Lage), und ein gut-
achten im engeren Sinn (Bewertung) zu gliedern. Um den 
wissenschaftlichen ansprüchen zu genügen, sollten – so 
vorhanden – Quellen (z. B. Literatur, Bauakten, fotos, 
historische Pläne) angeführt und allenfalls Pläne des aktu-
ellen Zustands angeschlossen werden.

In einem zweiten Schritt ist von der Behörde die 
Schutzwürdigkeit des Denkmals aus juristischer Sicht zu 
prüfen und festzustellen, ob ein öffentliches Interesse an 
der erhaltung des Denkmals besteht (§ 1 abs. 2 DMSg). 
aus dieser Zweistufigkeit folgt, dass nicht jedes Denkmal 
automatisch auch unter Denkmalschutz zu stellen ist. 

DenKMaLBegrIff

Der Denkmalbegriff des § 1 abs. 1 DMSg ist ein wei-
ter, weshalb die österreichische rechtslage den forderun-
gen Dvořáks insofern gerecht wird. So können Denkmale 
beweglich oder unbeweglich sein und sind monetärer 
Wert oder alter irrelevant. Was das alter eines Denkmals 
anbelangt erscheint es allerdings sinnvoll, eine gewisse 
Zeitspanne zwischen der Schaffung des Denkmals und der 
Unterschutzstellung vergehen zu lassen, um eine objektive 
Bewertung vornehmen zu können. fürnsinn vertritt die 
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ansicht, dass der wahre Wert eines Werkes erst aus „einem 
jahrelang gereiften und gesicherten Urteil zu erkennen sein 
wird.“4 Die Materialien zum DMSg führen aus, dass bei 
der Beurteilung der Denkmaleigenschaft die in der fach-
welt vorherrschende Meinung ausschlaggebend ist5. Das 
DMSg selbst ordnet an, dass bei der Unterschutzstellung 
auf wissenschaftliche forschungsergebnisse Bedacht zu 
nehmen ist (§ 1 abs. 5 DMSg).6 nach der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes ist auch zu prüfen, ob ähnliche 
Denkmale noch häufig sind, von anfang an selten waren 
oder wegen Zerstörung selten geworden sind (VwgH 
3.6.2004, 2002/09/0134). 

eingeschränkt wird der Denkmalbegriff lediglich 
dahingehend, dass der gegenstand von Menschen 
geschaffen sein muss, weshalb naturobjekte nicht als 
Denkmal geschützt werden können.7 Hinsichtlich der 
Bedeutungsebenen eröffnet das DMSg einen weiten 
Spielraum und nennt eine geschichtliche, künstlerische 
und kulturelle Bedeutung; in einem fall ein Boden-
denkmal betreffend hat der Verwaltungsgerichtshof auch 
eine wissenschaftliche Bedeutung angenommen (VwgH 
18.12.2012, 2010/09/0175). Damit ein gegenstand als 
Denkmal qualifiziert werden kann, genügt es, wenn 
eine Bedeutungsebene erfüllt wird (VwgH 3.6.2004, 
2001/09/0010). Durch die bestehende Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes ist zusätzlich gewährleistet, dass 
der Denkmalbegriff ein weiter ist. In seinem erkenntnis 
vom 28.6.2017, ra 2016/09/0091, führte der Verwaltungs-
gerichtshof aus: „Die Zielsetzung des Denkmalschutzes 
ist die Erhaltung und reale Dokumentation des gesamten 
kulturellen Reichtums Österreichs an geschichtlichem Erbe 
in all seiner Vielfalt, bzw. die Erhaltung des überkommenen 
schutzwürdigen Kulturguts, zu dem nicht nur künstlerische 
und / oder ästhetisch ansprechende Objekte zählen, sondern 
auch die Zeugnisse der Architektur aus dem Bereich der 
Nutzbauten, die grundsätzlich als nicht weniger bedeutsam 
anzusehen sind wie Monumentalbauten.“ 

feStSteLLUng eIneS ÖffentLICHen 
 erHaLtUngSIntereSSeS

Die Prüfung der Schutzwürdigkeit erfolgt durch die 
Behörde Bundesdenkmalamt und in der konkreten Pra-
xis durch die Juristen der rechtsabteilung. rechtliche 

 4  Werner Fürnsinn, Denkmalschutzrecht, Wien-graz 2002, S. 35. 
 5  erläuternde Bemerkungen zur regierungsvorlage zum Denkmal-

schutzgesetz 1999, 1769 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des nationalrates, XX. gP, S. 31. 

 6  Vgl. auch VwgH 20.11.2001, 2001/09/0072: erkenntnisstand 
sachverständiger Kreise.

 7  Erika Carola Pieler, Zur natur des Denkmals. rechtsfragen im 
Spannungsfeld zwischen Kulturgüterschutz und naturschutz, 
Steine Sprechen nr. 140 (Jg. XLIX/1) Wien 2010, S. 3. 

grundlage ist §  1 abs. 2 DMSg, der vorsieht, dass die 
erhaltung dann im öffentlichen Interesse liegt, wenn es 
sich bei dem Denkmal aus überregionaler oder vorerst 
auch nur regionaler (lokaler) Sicht um Kulturgut handelt, 
dessen Verlust eine Beeinträchtigung des österreichischen 
Kulturgutbestandes in seiner gesamtsicht hinsichtlich 
Qualität sowie ausreichender Vielzahl, Vielfalt und Ver-
teilung bedeuten würde. Wesentlich ist auch, ob und in 
welchem Umfang durch die erhaltung des Denkmals eine 
geschichtliche Dokumentation erreicht werden kann. 

eine Konkretisierung dieser Kriterien ergibt sich aus 
den Materialien zum DMSg bzw. erfolgt durch die Judi-
katur des Verwaltungsgerichtshofes. Demnach besteht 
ein öffentliches Interesse jedenfalls, wenn ein Denkmal 
einmalig oder selten ist, über ähnliche Denkmale deutlich 
hinausragt oder ein besonders gutes oder gut erhaltenes 
Beispiel einer bestimmten art von Denkmalen ist.8 
nicht jedes objekt von geschichtlicher, künstlerischer 
oder kultureller Bedeutung ist als Denkmal unter Schutz 
zu stellen. Voraussetzung für eine feststellung gemäß 
§ 1 abs. 2 DMSg ist vielmehr ein Mindestmaß an Sel-
tenheit sowie ein Dokumentationscharakter (VwgH 
12.11.2013, 2012/09/0077). Wesentlich ist auch, ob ein 
Denkmal als repräsentant einer bestimmten epoche 
anzusehen ist (VwgH 15.9.2004, 2001/09/0126) und ob 
ähnliche Denkmale regional häufig sind, von anfang an 
selten waren oder wegen Zerstörung selten geworden 
sind (VwgH 3.6.2004, 2002/09/0134). Die erhaltung 
kann auch im öffentlichen Interesse liegen, wenn das 
Denkmal in einem Übergangsstil errichtet wurde (VwgH 
29.3.1982, 81/12/0194) oder verschiedene Stile miteinander 
verbindet (VwgH 9.1.1980, 2369/79). einem Denkmal 
muss, damit seine erhaltung im öffentlichen Interesse 
gelegen ist, keinesfalls „alleinstellungscharakter“ im Sinn 
einer einzigartigkeit zukommen (VwgH 28.6.2017, ra 
2016/09/0091). Voraussetzung ist zwar ein Mindestmaß 
an Seltenheit sowie der von den Denkmalbehörden fest-
zustellende Umstand, dass dem objekt ein Dokumentati-
onscharakter zukommt (VwgH 12.11.2013, 2012/09/007), 
eine „hervorragende“ oder „außerordentliche“ Bedeutung 
des objektes ist aber nicht gefordert (VwgH 15.9.2004, 
2001/09/0219). an dieser Stelle sei abermals an die for-
derungen Max Dvořáks erinnert, denen auch durch die 
aktuelle Judikatur entsprochen wird. 

Spätere Veränderungen vermögen den Charakter eines 
gebäudes als Denkmal für sich allein nicht zu hindern 
(VwgH 10.10.1974, 665/74). für das öffentliche Interesse 
an der erhaltung eines Denkmals ist nicht wesentlich, 
ob dieses in allen Details im originalzustand erhalten 
ist (VwgH 20.11.2001, 2001/09/0072); entscheidend ist 

 8  erläuternde Bemerkungen zur regierungsvorlage zum Denkmal-
schutzgesetz 1999, 1769 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des nationalrates, XX. gP, S. 37. 
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vielmehr, ob dem Denkmal noch Dokumentationscha-
rakter zukommt (VwgH 5.9.2013, 2012/09/0018). nach 
der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist es auch 
unerheblich, ob ein Denkmal von der Öffentlichkeit als 
solches wahrgenommen werden kann (VwgH 23.5.2013, 
2012/09/0108). Die feststellung des öffentlichen Interesses 
ist ausschließlich nach der geschichtlichen, künstlerischen 
und kulturellen Bedeutung des objektes zu prüfen. es 
findet keine abwägung mit anderen öffentlichen oder pri-
vaten Interessen statt (VwgH 15.12.2004, 2003/09/0121).

Was bedeuten diese rechtlichen Vorgaben nun für 
die Verfahrenspraxis? Die Qualität eines Denkmals und 
dessen relevanz für eine geschichtliche Dokumentation 
werden sich in der regel aus dem Sachverständigengut-
achten ergeben. Der Jurist benötigt zur Beurteilung der 
rechtsfrage des öffentlichen erhaltungsinteresses aber 
auch fachliche grundlagen, um die Kriterien der Viel-
zahl, Vielfalt und Verteilung zu prüfen und die regionale 
bzw. österreichweite relevanz des konkreten Denkmals 
beurteilen zu können. Hier spielen die Inventarisation 
und die Denkmalverzeichnisse bzw. Datenbanken des 
Bundesdenkmalamtes eine wesentliche rolle. ob diese 
grundlagen im gutachten selbst enthalten sind oder in 
einem separaten Dokument ist meines erachtens uner-
heblich. Wichtig ist aber stets, dass offengelegt wird, 
anhand welcher Parameter der Vergleich angestellt wird. 
Das können z. B. alter, Lage, objekttypus, Stilepoche, 
Urheber, region oder eine Kombination mehrerer Para-
meter sein. Um den grundsätzen eines ordnungsgemä-
ßen Verwaltungsverfahrens zu genügen, müssen auch 
diese ermittlungsergebnisse zum Parteiengehör gebracht 
werden. Wesentlich sind eine gegenüber den Parteien 
transparente Vorgehensweise sowie eine nachprüfbarkeit 
insbesondere durch die Verwaltungsgerichte. 

erHaLtUngSZUStanD

auf juristischer ebene – bei der Prüfung der Schutz-
würdigkeit – sind schließlich zwei weitere tatbestände 
anlassbezogen zu prüfen, weil sie unter Umständen den 
(teilweisen) ausschluss der Schutzwürdigkeit bedingen. 
es sind dies § 1 abs. 8 und § 1 abs. 10 DMSg. § 1 abs. 
10 DMSg sieht vor, dass die erhaltung dann nicht im 
öffentlichen Interesse gelegen ist, wenn sich das Denkmal 
im Zeitpunkt der Unterschutzstellung in einem derarti-
gen statischen oder sonstigen substanziellen (physischen) 
Zustand befindet, dass eine Instandsetzung entweder 
überhaupt nicht mehr möglich ist oder mit so großen 
Veränderungen in der Substanz verbunden wäre, dass 
dem Denkmal nach seiner Instandsetzung Dokumenta-
tionswert und damit Bedeutung als Denkmal nicht mehr 
in ausreichendem Maße zugesprochen werden könnte. 
entsprechend der Judikatur des VwgH erfasst diese 

Bestimmung aber nur jene besonders schweren Schäden, 
die von vornherein jede denkmalgerechte erhaltungsmög-
lichkeit ausschließen, sodass das Denkmal bereits de facto 
zerstört ist und nur durch eine rekonstruktion ersetzt 
werden könnte (VwgH 20.2.2014, 2014/009/0004; 
22.3.2012, 2009/09/0248). Von der Behörde ist dieser 
erhaltungszustand rein technisch und in Bezug auf den 
denkmalspezifischen Dokumentationswert, nicht aber 
auch wirtschaftlich zu prüfen. 

teILUnterSCHUtZSteLLUng

Die frage der teilunterschutzstellung steht in einem 
engen Zusammenhang mit der verfassungsrechtlich 
gewährleisteten eigentumsgarantie. grundsätzlich 
wird §  1 abs. 8 DMSg ausnahmecharakter attestiert 
(VwgH 25.1.2016, ro 2015/09/0010). es ist aber auch der 
„grundsatz der geringstmöglichen Unterschutzstellung“ 
zu berücksichtigen und darf die Unterschutzstellung 
„die unbedingt notwendige eigentumsbeschränkung 
nicht überschreiten“. gesetzlich normiert ist die teil-
unterschutzstellung erst seit der DMSg-novelle 1999, 
in der gelebten rechtspraxis besteht sie jedoch bereits 
von anfang an. Die gesetzesmaterialien führen dazu 
wie folgt aus: „Die Möglichkeit der Teilunterschutzstellung 
wurde bereits seit je praktiziert, ohne im Gesetz ausdrücklich 
verankert zu sein. Dies geschieht hiermit. Die einschlägige 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes wird hier ins Gesetz 
eingebracht. Da eine Unterschutzstellung die unbedingt not-
wendige Eigentumsbeschränkung nicht überschreiten darf, ist 
eine Teilunterschutzstellung in all jenen Fällen, in denen sie 
fachlich ausreicht, anzuwenden. So kommt in vielen Fällen 
den schon oftmals umgebauten Wohnungen keine Bedeutung 
für das Denkmal mehr zu. Der Grundsatz der geringstmögli-
chen Unterschutzstellung gilt auch bei der Einbeziehung von 
Objekten in den Umfang eines Ensembles. Bemerkt wird, 
dass der Verwaltungsgerichtshof mehrfach darauf hingewie-
sen hat, dass das Denkmalschutzgesetz grundsätzlich von der 
Unterschutzstellung der “gesamten zivilrechtlichen Einheit” 
ausgeht, Teilunterschutzstellungen daher nur in besonders 
gelagerten Fällen möglich sind. Auf Grund der gesetzlichen 
Regelung steht aber fest, dass von der Teilunterschutzstellung – 
soweit sie möglich ist – auch tatsächlich Gebrauch zu machen 
ist. Dass diese Teilunterschutzstellung überschaubare, abge-
schlossene Teile umfassen muss, ist eine Selbstverständlichkeit, 
soll Denkmalschutz auch vollziehbar sein. Grundsätzlich sei 
auch betont, dass Teilunterschutzstellungen nur dort und nur 
in jenem Mindestumfang denkbar sind, als durch eine Verän-
derung des nicht geschützten Teiles nicht auch eine Beeinträch-
tigung des eigentlich bedeutenden geschützten Teiles eintreten 
könnte. Dies hat der Verwaltungsgerichtshof bereits in einer 
Reihe von Entscheidungen betont. So können etwa bei einer 
Fassade nicht nur einzelne Stockwerke geschützt werden, da 
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eine Fassade – selbst im bereits gestörten Zustand – zwangs-
läufig eine Einheit darstellt. Das Bundesdenkmalamt hat im 
übrigen von Anfang an Teilunterschutzstellungen vorgenom-
men, auch die Entscheidungen des Bundesministeriums für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten (bzw. früher des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung) als 
Berufungsinstanz gingen in diese Richtung. Die sohin stets 
gehandhabte Teilunterschutzstellung wird mit dieser Bestim-
mung nunmehr im Gesetz eindeutig auch in Umfang und 
Auswirkung verankert. Die Festlegung, dass “der Schutz auch 
die übrigen Teile in jenem Umfang, als dies für die denkmal-
gerechte Erhaltung der eigentlich geschützten Teile notwendig 
ist” umfasst, bedeutet etwa, dass in jenen Fällen, in denen 
bloß die Fassade geschützt ist, das übrige Haus – allenfalls 
auch neu oder umgebaut – bestehen bleiben muss, nicht 
aber etwa nur die Fassade, gehalten von einem Stützgerüst. 
Das Haus muss trotz Teilunterschutzstellung als benutzbares 
Haus bestehen bleiben, nicht als Ruine. Die denkmalgerechte 
Erhaltung bedeutet weiters, dass Neubauteile auch archi-
tektonisch auf die geschützten Teile entsprechend Rücksicht 
nehmen müssen (etwa könnte nicht unmittelbar hinter einer 
zweistöckigen geschützten Fassade ein fünfstöckiges Objekt 
hochgezogen werden, auf die die alte Fassade im unteren Teil 
mehr oder minder “aufgeklebt” oder “integriert” ist). Insofern 
erstreckt sich die Zuständigkeit des Bundesdenkmalamtes bei 
einer Teilunterschutzstellung auch auf Neubauteile (so wie 
bei Umbauten von Denkmalen generell), soweit sie eben die 
obzitierten “übrigen Teile” bilden.“9

aus diesen gesetzesmaterialien wird deutlich, in 
welchem Spannungsverhältnis sich die Behörde bei der 
Prüfung einer allfälligen teilunterschutzstellung bewegt: 
einerseits muss aus verfassungsrechtlichen gründen eine 
teilunterschutzstellung vorgenommen werden, anderer-
seits soll der Bescheid vollziehbar sein, weshalb Judikatur 
und gesetzesmaterialien davon ausgehen, dass es sich bei 
den auszunehmenden teilen um überschaubare, abge-
schlossene teile handeln muss. 

In der Praxis stellt sich die frage, wie weit kann bzw. 
muss man bei einer teilunterschutzstellung gehen. eine 
eindeutige antwort darauf ist kaum möglich, weshalb an 
dieser Stelle lediglich die unterschiedlichen Herausforde-
rungen aufgezeigt werden sollen. 

ein zu beachtender Umstand im Zusammenhang 
mit teilunterschutzstellungen ist die Vollziehbarkeit des 
Bescheides. Bei einer sehr weitgehenden „filetierung“ 
eines objektes besteht die gefahr, dass nach längerem 
Zeitablauf fraglich wird, was eigentlich geschützt ist und 
was nicht. Bei einer teilunterschutzstellung empfiehlt es 

 9  erläuternde Bemerkungen zur regierungsvorlage zum Denkmal-
schutzgesetz 1999, 1769 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des nationalrates, XX. gP, S. 39 f.–VwgH 25.6.2013, 
2011/09/0178. 

sich daher stets, auch planliche Unterlagen dem Bescheid 
anzuschließen. 

Weiters ist zu berücksichtigen, dass ein Unterschutz-
stellungsverfahren kein vorweggenommenes Verände-
rungsverfahren sein kann. Das heißt, es ist im rahmen 
der Unterschutzstellung nicht festzulegen, welche Berei-
che später verändert werden können. Zum Zeitpunkt der 
Unterschutzstellung ist dies auch noch nicht möglich, 
weil bei einem Veränderungsverfahren insbesondere die 
Interessen und argumente des antragstellers zu berück-
sichtigen sind (gesondert zu führendes abwägungsverfah-
ren nach § 5 abs. 1 DMSg). Im gegensatz dazu ist bei 
einer Unterschutzstellung gerade nicht auf private Interes-
sen einzugehen. In diesem Zusammenhang ist ein Judikat 
des Verwaltungsgerichtshofs von Interesse, wonach der 
ausgleich zwischen den Interessen des eigentümers und 
des Denkmalschutzes erst in einem Veränderungsverfah-
ren (und nicht in einem Unterschutzstellungsverfahren) 
erfolgt (VwgH 22.3.2012, 2011/09/0166): „Der EGMR hat 
ausgeführt, dass Eigentumsbeschränkungen zum Zweck des 
Denkmalschutzes dann gerechtfertigt sind, wenn ein ange-
messener Ausgleich zwischen den Erfordernissen des Allgemei-
ninteresses und jenen des Schutzes der Rechte des Einzelnen 
besteht. Es muss eine vernünftige Beziehung der Verhältnis-
mäßigkeit zwischen den mit der Eigentumsbeschränkung 
verfolgten angewendeten Mitteln und den verfolgten Zielen 
gegeben sein. Bei dieser Beurteilung ist eine umfassende Prü-
fung der verschiedenen beteiligten Interessen anzustellen. Eine 
umfassende Berücksichtigung der von einer Unterschutzstel-
lung berührten Interessen des betroffenen Eigentümers erfolgt 
sowohl nach der Rechtsprechung des VwGH als auch jener 
des VfGH erst im Verfahren betreffend die Zerstörung oder 
Veränderung eines unter Schutz gestellten Denkmals gemäß 
§ 5 DMSG 1923, dort ist sie aber auch geboten.“

auch wenn es in der Praxis häufig der Wunsch der 
eigentümer ist, ausnahmen von einer Unterschutzstel-
lung zu erwirken, um in der folge Handlungsspielraum 
für Veränderungen zu haben, darf dies nicht dazu führen, 
dass im rahmen der Unterschutzstellung ein Denkmal in 
bedeutendere und weniger bedeutende Bereiche unter-
teilt wird, und sodann die weniger bedeutenden teile 
ausgenommen werden. Dies widerspricht der Judikatur, 
welche besagt, dass eine ausnahme dann zulässig, ja sogar 
geboten ist, wenn keine Denkmalsubstanz in einem teil 
vorhanden ist.10 

Meines erachtens ist es aber zulässig, in einem 
Sachverständigengutachten im rahmen einer Unter-
schutzstellung zum ausdruck zu bringen, aufgrund 

 10  eine teilunterschutzstellung ist dann vorzunehmen, wenn in 
einem überschaubaren, abgeschlossenen teil (z. B. dem Inneren) 
keine ursprüngliche Bausubstanz vorhanden ist und die teilunter-
schutzstellung fachlich ausreichend erscheint (VwgH 9.11.2009, 
2008/09/0322).
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welcher faktoren die Denkmalbedeutung angenommen 
wird (Denkmaleigenschaft-begründende elemente). ein 
solches gutachten kann sehr wohl auch für ein späteres 
Veränderungsverfahren relevant sein und können aus 
ihm die argumente für die unveränderte erhaltung bzw. 
die Veränderungsmöglichkeit gewonnen werden. Indem 
ein Unterschutzstellungsbescheid zum ausdruck bringt, 
warum einem objekt Bedeutung zukommt, wird meines 
erachtens nicht bewirkt, dass die teile, die nicht explizit 
genannt sind, automatisch auszunehmen sind. 

In diesem Zusammenhang sei auch der Begriff des 
gewachsenen Denkmals erwähnt. Dvořák war es, der fest-
hielt, dass der Denkmalschutz nicht auf diesen oder jenen 
Stil beschränkt sein dürfe.11 Häufig ergibt sich die Bedeu-
tung eines objektes gerade aus seiner entwicklung über 
eine längere Zeitspanne. auch das Denkmalschutzgesetz 
bestimmt, dass die gewachsene erscheinung zu schützen 
ist und durch die Unterschutzstellung eines Denkmals 
sein überliefertes oder gewachsenes erscheinungsbild ein-
bezogen ist (§ 4 abs. 1 und § 1 abs. 9 DMSg). 

gegen eine sehr weit gehende „filetierung“ eines 
objektes spricht die ständige Judikatur des Verwaltungs-
gerichtshofs, wonach es für eine Unterschutzstellung 
irrelevant ist, ob ein Denkmal unverändert oder in allen 
Details erhalten ist (VwgH 5.9.2013, 2012/09/0018). 
Daraus ist ableitbar, dass Denkmale, welche schon län-
gere Zeit existieren und in der regel auch bewohnt oder 
genutzt werden, naturgemäß Veränderungsmaßnahmen 

 11  Dvořák (zit. anm. 2), S. 24.

unterzogen wurden. Man könnte fast so weit gehen zu 
sagen, dass es einem Baudenkmal immanent ist, dass 
es im Zeitpunkt der Unterschutzstellung nicht in allen 
Details im bauzeitlichen Zustand erhalten ist. Dass für 
die veränderten Details stets auch eine ausnahme von der 
Unterschutzstellung zu erfolgen hat, kann nicht im Sinne 
des gesetzes gelegen sein. 

Im ergebnis ist festzuhalten, dass bei einer Unter-
schutzstellung zu beurteilen ist, ob es sich bei den am 
Denkmal durchgeführten Veränderungen bloß um Details 
handelt, oder ob teile vorliegen, denen keine Bedeutung 
zukommt. Während erstere von der Unterschutzstellung 
umfasst sind, ist bei zweiteren zu prüfen, ob sie auch 
nachvollziehbar klar abgrenzbar sind. eine geringere 
Bedeutung ist kein grund für eine ausnahme von der 
Unterschutzstellung. obwohl die teilunterschutzstellung 
eine rechtsfrage ist, muss der Sachverständige die grund-
lagen für die Beurteilung liefern. Im Idealfall stellt das 
gutachten die entwicklung des objektes mit Datierungs-
angaben dar, nennt gegebenenfalls die unterschiedlichen 
Bauphasen (allenfalls unter anschluss von Plänen) und 
hält fest, welche Veränderungen durchgeführt wurden. 
gleichzeitig sind die Bauphasen und Veränderungen im 
Hinblick auf die Denkmalbedeutung zu bewerten. Wel-
che teile im rahmen der Unterschutzstellung tatsächlich 
ausgenommen werden, ist rechtlich anhand dieser grund-
lagen von der Behörde zu entscheiden. 
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Die erfassung von orts-, Platz- und 
 Straßenbildern als ensembles in Bayern

In Bayern sind zurzeit 873 Straßenzüge, Platzanlagen, 
Dörfer, Städte oder jeweils teile davon als ensembles in 
die Denkmalliste eingetragen. Diese reichen von sehr 
großflächigen Stadtanlagen bis hin zu kleinen gruppen 
von Bauten sowie geschichtlich gesehen von alten Städten 
bis zu Wohnsiedlungen der 1970er Jahre. So ist die gesamte 
altstadt von Bamberg mit fast fünf Quadratkilometern 
als ensemble erfasst, aber auch die Kreuzung Crailsheim- 
und Herzog-friedrich-Straße in traunstein mit insgesamt 
nur vier gebäuden. Das im römischen reich gegründete 
regensburg mit seiner bis heute erhaltenen antiken Porta 
Praetoria ist ebenso ein ensemble wie die 1973 fertigge-
stellte terrassenwohnanlage in ottobrunn bei München.

reCHtLICHe grUnDLagen

Die grundlagen für Denkmäler, zu der auch eine 
Mehrheit von baulichen anlagen gehören kann, werden 
allein im Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchg) 
genannt. Hierbei sind Bau- und Bodendenkmäler zu 
unterscheiden. Der artikel 1 des BayDSchg dient der 
Begriffsbestimmung. Darin heißt es zu den Baudenkmä-
lern:

„(1) Denkmäler sind von Menschen geschaffene Sachen 
oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren Erhaltung 
wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, 
wissenschaftlichen oder volkskundlichen Bedeutung im Inter-
esse der Allgemeinheit liegt.

(2) Baudenkmäler sind bauliche Anlagen oder Teile 
davon aus vergangener Zeit, soweit sie nicht unter Absatz 4 
fallen, einschließlich dafür bestimmter historischer Ausstat-
tungsstücke und mit der in Absatz 1 bezeichneten Bedeutung. 
Auch bewegliche Sachen können historische Ausstattungsstü-
cke sein, wenn sie integrale Bestandteile einer historischen 
Raumkonzeption oder einer ihr gleichzusetzenden historisch 
abgeschlossenen Neuausstattung oder Umgestaltung sind. 
Gartenanlagen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfül-
len, gelten als Baudenkmäler.

(3) Zu den Baudenkmälern kann auch eine Mehrheit 
von baulichen Anlagen (Ensemble) gehören, und zwar auch 

dann, wenn keine oder nur einzelne dazugehörige bauliche 
Anlagen die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen, das Orts-, 
Platz- oder Straßenbild aber insgesamt erhaltenswürdig ist.“1

es stehen somit für die Baudenkmäler zwei gattungen 
zur Verfügung: die einzel-Baudenkmäler gemäß art. 1 abs. 
2 BayDSchg und die ensemble-Baudenkmäler gemäß 
art. 1 abs. 3 BayDSchg. Diese gesetzliche grundlage ist 
grundsätzlich für alle von Menschen gemachten objekte 
aus einer abgeschlossenen Zeitstellung anzuwenden.2

Das Verzeichnis der Denkmäler, die Denkmalliste, 
führt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
(BLfD) als Denkmalfachbehörde. Diese wird gemäß art. 
2 BayDSchg im Benehmen mit der jeweiligen gemeinde 
geführt, das heißt, dass das BLfD die gemeinde über 
ein erkanntes Denkmal informiert und ihr einräumt, 
gegebenenfalls fachliche einwände vorzubringen. Soll 
ein ensemble in die Denkmalliste eingetragen werden, 
ist zudem der Landesdenkmalrat zu beteiligen und dessen 
Votum einzuholen. Vollzugsbehörden, die so genannten 
Unteren Denkmalschutzbehörden, sind die jeweiligen 
Städte oder auf Landkreisebene die Landratsämter. 

ÄnDerUng DeS BaYerISCHen DenKMaL-
SCHUtZgeSetZeS IM MaI 2017

Der Bayerische Landtag als gesetzgeber hat mit 
Wirkung zum 1. Mai 2017 das Denkmalschutz geändert, 
dabei insbesondere im art. 1 abs. 3 BayDSchg eine 

 1  Vgl. http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayD-
Schg-1, abgerufen am 28.08.2018. Schon in der Verfassung 
des freistaates Bayern von 1946 wurden „Staat, gemeinden und 
Körperschaften des öffentlichen rechts“ die aufgabe zugewiesen, 
die „Denkmäler der Kunst, der geschichte und der natur sowie 
die Landschaft zu schützen und zu pflegen“ (art. 141), vgl. http://
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf-141, abge-
rufen am 28.08.2018.

 2  Zur Begriffsbestimmung und den rechtlichen Vorgaben siehe 
Wolfang Eberl: anwendungsbereich (erläuterungen zum art. 1 
BayDSchg). In: Wolfgang eberl / Dieter Martin / Jörg Spenne-
mann (Hg.), Kommentar zum BayDSchg, 2016, S. 92–128, hier 
insb. S. 119–125.

Die Erfassung von Orts-, Platz- und Straßenbildern als Ensembles in Bayern

68

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDSchG-1
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDSchG-1


69

DIe erfaSSUng Von ortS-, PLatZ- UnD StraSSenBILDern aLS enSeMBLeS In BaYern

wesentliche neudefinition für die ensembles geschaffen. 
Der vormalige, einschränkende Wortlaut von: „und zwar 
auch dann, wenn nicht jede einzelne dazugehörige bauliche 
Anlage die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt“3, wurde 
zu: „und zwar auch dann, wenn keine oder nur einzelne 
dazugehörige bauliche Anlage die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 erfüllt“. Dieses heißt in der Konsequenz, dass nach 
der neufassung auch orts-, Platz- oder Straßenbilder 
ohne ein einzel-Baudenkmal darin als ensemble erfasst 
werden können, sofern die weiteren im art. 1 genannten 
Bedingungen vorliegen.

Die Initiative für die gesetzesänderung hatte die 
oberste Denkmalschutzbehörde, das Bayerische Staats-
ministerium für Wissenschaft und Kunst, zusammen mit 
dem Landesdenkmalrat und dem BLfD ergriffen. Diese 
war durch ein Urteil des 1. Senats des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs vom 22. april 2016 angestoßen worden, 
in dem der Senat das ensemble Sonnenbergstraße in 
garmisch-Partenkirchen auf grund fehlender, ensem-
bleprägender einzel-Baudenkmäler insgesamt in seiner 
Denkmaleigenschaft als ensemble in frage stellte.4 es 
war die grundlegende auffassung des 1. Senats, dass nach 
Wortlaut des BayDSchges vor der Änderung mindestens 
eines, eher noch eine Mehrzahl von Baudenkmälern ein 
ensemble mitbestimmen müssten. Da es eine durchaus 
große Zahl von ensembles mit nur wenigen oder ganz 
ohne einzel-Baudenkmäler gibt, war eine schnelle Lösung 

 3  eberl/Martin/Spennemann (zit. anm. 2), S. 2.
 4  BayVgH, Urteil vom 22.04.2016; siehe auch: https://www.w-

goehner.de/rechtsprechungsuebersicht/direktlink.php?id=167, 
abgerufen am 28.08.2018.

notwendig geworden. auch hatte das BayVgH selbst in 
seiner Urteilsbegründung den gesetzgeber auf die Mög-
lichkeit hingewiesen, zu bestimmen, dass ein ensemble 
vorliegt, auch wenn kein einzel-Baudenkmal enthalten 
ist.5 Damit ist für die mehr als 35 ensembles vollständig 
ohne einzeldenkmäler und mindestens weitere 100 
ensembles mit nur wenigen mit-prägenden einzel-Bau-
denkmälern wieder rechtssicherheit gegeben.

arten Von enSeMBLeS

Sehr unterschiedliche orts-, Platz und Straßenbilder 
können ensembles sein. Über das Bild hinaus müssen die 
im art. 1 abs. 1 BayDSchg genannten Voraussetzungen 
vorliegen. Diese gelten jeweils für den gesamtbereich eines 
ensembles, nicht nur für teilbereiche davon. So muss es 
als ganzes eine von Menschen geschaffene Sache sein, die 
insgesamt aus einer vergangenen Zeit stammt und eben-
falls insgesamt geschichtliche, künstlerische, städtebau-
liche, wissenschaftliche oder volkskundliche Bedeutung 
aufweist, bestenfalls auch mehrere dieser Bedeutungen. 
ein ensemble benötigt somit eine übergeordnete und den 
gesamtbereich zusammenfassende inhaltliche Begrün-
dung. Dieses bildet die sinnstiftende einheit. 

Die grundvoraussetzung für ein ensemble ist eine 
gesamtanlage als eine von Menschen gemachte Sache aus 

 5  Vgl. Begründung der gesetzgebungsänderung, zit. nach: Wolfgang 
Karl Göhner, ensembleschutz in neuen Kleidern – alles bleibt 
beim altbewährten. In: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
(Hg.), Denkmalpflege Informationen, nr. 166/2017, S. 73.

66. München, Deutschland, 
Ludwigstraße, Blick nach 
Süden zum Odeonsplatz 
mit juristischer Fakultät 
rechts und Türmen der 
Ludwigskirche
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vergangener Zeit, also etwa einer generation abstand oder 
etwa 30 Jahre von heute zurück. Darüber hinaus muss in 
der gesamtanlage eine besondere Bedeutung begründet 
liegen. geschichtliche gründe liegen beispielsweise bei 
einer mittelalterlichen gründungsstadt vor, ebenso bei 
arbeitersiedlungen des 19.  Jahrhunderts. Die geschicht-
liche Bedeutung sollte wohl für jedes ensemble – wie 
auch für jedes einzel-Baudenkmal – gegeben sein. Die 

künstlerische Bedeutung ist zumeist mit der städtebauli-
chen gekoppelt, wie zum Beispiel bei barocken Stadtan-
lagen. Darüber hinaus kann städtebauliche Bedeutung 
unabhängig von der künstlerischen Bedeutung bestehen, 
so bei Stadterweiterungsquartieren aus dem 19. Jahrhun-
dert. Die wissenschaftliche Bedeutung lässt sich auf alle 
ensembles anwenden, ist doch jede gesamtanlage auch 
träger für bestimmte geschichtliche, soziale oder ähnliche 

67. Gestratz im Allgäu, 
Deutschland, Sennereiweg, 
Blick nach Westen, Ortsbild mit 
prägenden Bauten und historisch 
bedeutsamen Freiflächen

68. Nördlingen, Deutschland, 
Stadtansicht vom Turm der 
Pfarrkirche St. Georg, so gen. 
Daniel, mit Hallgebäude im 
Vordergrund und Bergertor 
mit anschließender Mauer im 
Hintergrund
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Informationen, die einer wissenschaftlichen Begutachtung 
unterzogen werden könnten. Die volkskundliche Bedeu-
tung liegt vor, wenn aus der Struktur einer gesamt- oder 
großanlage Schlüsse zu Wohn- und Lebensumständen 
gezogen werden können, dieses beispielsweise bei Bau-
ern-, Klosterdörfern oder etwas Vergleichbarem.

Die zahlenmäßig größte gruppe von ensembles 
sind annähernd 280 einzelne oder zusammenhängende 

Straßenzüge und Plätze. So ist die Ludwigstraße mit 
anschließendem odeonsplatz in München ein ensemble 
als städtebaulich spektakulärste Straßenschöpfung des 
neuen Königreichs, begonnen 1816 durch Kronprinz Lud-
wig und von ihm als nachmaliger König 1850 vollendet 
(abb. 66).

Die nächstgrößte gruppe der ensembles sind orts- 
oder Dorfkerne mit einer gesamtzahl von etwa 220 

69. Uffenheim, Deutschland, 
Friedrich-Ebert-Straße mit 
Spitalkirche im Hintergrund, 
beidseits der Straße 
Wiederaufbauten nach den 
Zerstörungen im Zweiten 
Weltkrieg

70. München, Deutschland, Villenkolonie Neu-Pasing I, Kartierung des Ensembles mit Darstellung der Baudenkmäler in Rot und der historischen 
Gartenflächen in Grün
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objekten. Dabei handelt es sich in der regel um im 
Mittelalter gegründete bzw. erstmals genannte orte, 
die mit der historischen Parzellenstruktur erhalten sind 
und die einen – möglichst umfangreichen – Baubestand 
aufweisen, der eine für die ortsgeschichte bedeutsamen 
Phase zugewiesen werden kann. So wie beispielsweise das 
bereits im 8.  Jahrhundert begründete Dorf gestratz im 
allgäu, das mit ausnahme der Pfarrkirche im Wesentli-
chen einen Baubestand aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
besitzt (abb. 67).

Zudem sind 160 altstädte als ensembles verzeichnet. 
Die Umgrenzung dieser altstadtensembles bildet zumeist 
der Verlauf der ehemaligen Befestigung, auch wenn diese 
heute nicht mehr oder nur noch mit wenigen teilen 
erhalten ist. eines der gut erhaltenen altstadtbereiche mit 
nahezu der gesamten Befestigungsanlage ist nördlingen 
(abb. 68). Zu den altstadtensembles gehören auch einige 
Städte, die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wor-
den sind und zu deren sinnstiftenden einheit zudem der 
Wiederaufbau nach 1945 als Denkmalwert hinzugehört. 
Hier sind neben den großstädten München, nürnberg 
und augsburg auch einige kleinere Städte zu nennen, so 
beispielsweise das mittelfränkische Uffenheim (abb. 69).

auch einige Villenviertel des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts in Bayern sind als ensembles in die Denkmal-
liste eingetragen. Bei diesem ensembletyp ist als verein-
heitlichendes Kriterium insbesondere der garten, in dem 
eine Villa liegt, zu nennen. Die Karte des ensembles 
Villenkolonie neu-Pasing I in München zeigt in grün 
die bis heute erhalten historischen grünflächen um die 

Kleinvillen dieses Viertels aus dem ausgehenden 19. Jahr-
hundert (abb. 70).

ausschließlich wegen ihrer hohen geschichtlichen 
Bedeutung sind das ehemalige Konzentrationslager in 
Dachau und das ehemalige Zwangsarbeiterlager in der 
ehrenbürgstraße in München-neuaubing als ensembles 
erfasst. Diese beiden orte als bauliche Hinterlassenschaft 
sind höchst bedeutsame Zeugnisse großer Unmenschlich-
keit und insbesondere in ihrem gesamtzusammenhang 
lassen sie diese geschichte greifbar werden.

Schon vor der erwähnten gesetzesänderung waren 
zahlreiche ensembles ohne, oder mit nur sehr wenigen 
Baudenkmälern in der Denkmalliste geführt. Dabei han-
delt es sich zumeist um einheitlich geplante anlagen. So 
liegt bei der 1922/23 errichteten und als ensemble einge-
tragenen rosenhofsiedlung in nürnberg die Planung der 
architekten Carl griesser und Theo ehrenfried zugrunde. 
Von den gleichartig gestalteten Bauten ist keines ein 
einzel-Baudenkmal, als ganzes bilden diese aber ein 
schützenswertes Straßen- bzw. Platzbild (abb. 71).

DenKMaLWerte Von enSeMBLeS

Der Bayerische gesetzgeber begründete die geset-
zesänderung vom Mai 2017 unter anderem damit: „Ein 
Ensemble erfährt seinen Denkmalwert durch die Verbindung 
der einzelnen Objekte durch eine übergreifende Komponente 
oder Idee bzw. ein einheitsstiftendes Merkmal, die bzw. 
das der eigentliche Träger der geschichtlichen Botschaft des 

71. Nürnberg, Deutschland, 
Rosenhofsiedlung, Blick in den 
Birkenhof, mit der das Ensemble 
prägenden Bebauung und 
den die Bauten umgebenden 
Grünflächen
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Ensembles ist.“6 Völlig zu recht wird hier das ensemble als 
ein Zusammenwirken verschiedener elemente gewürdigt, 
die im Miteinander und ihrer gegenseitigen Durchdrin-
gung das ganze bilden.

neben den objekten, die als einzel-Baudenkmäler 
in die Denkmalliste eingetragen sind, gibt es weitere 
Bestandteile, die die ensemblequalitäten definieren und 
damit das orts-, Platz- oder Straßenbild mitprägen. Hier 
ist an erster Stelle die Struktur eines gesamtbereichs zu 

 6  Begründung der gesetzgebungsänderung, zit. nach Göhner (zit. 
anm. 5), , S. 7.

nennen. Da, wie dargelegt, sehr verschiedene gesamt-
anlagen ensemble sein können, muss analysiert werden, 
auf welcher – zumeist städtebaulichen – grundlage eine 
abgrenzung des ensembles erfolgt. Hand in Hand geht 
damit die analyse der bestimmenden Werte des ensemb-
les einher, also die Klärung der frage, was den gesamtbe-
reich inhaltlich zusammenfasst. Hierzu zählen historische 
Bauten, frei- und grünflächen sowie gegebenenfalls auch 
Wasserflächen. Je nach Bedeutungen der ensembles rückt 
eines dieser genannten Werte mehr in den Vordergrund. 
In einem altstadtensemble ist es zumeist das Zusammen-
wirken der baulichen anlagen (abb. 68), dagegen sind bei 

72. Ottobrunn, Deutschland, 
Terrassenwohnanlage an 
der Unterhachinger Straße, 
Ansicht der mehrgeschossigen 
Wohnhäuser mit den markanten 
Pflanzentrögen und Dächern

73. München, Deutschland, 
Dreimühlenviertel, 
Kreuzungsbereich von 
Dreimühlen- mit Ehrengutstraße, 
Baudenkmäler und das Ensemble 
mitprägende Bauten entlang der 
gekurvten Wegeführung
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einer Villenkolonie neben den Bauten auch die gartenan-
lagen von sehr hoher Bedeutung (abb. 70).

Mit der erkenntnis zu unterschiedlichen Wertigkeiten 
von elementen in einem ensemble geht ein unterschied-
licher Umgang mit diesen einher. Sind bei einem einzel-
baudenkmal sowohl das Äußere als auch das Innere im 
Vollzug zu berücksichtigen, so sind die für ein ensemble 
prägenden Bauten, die nicht einzel-Baudenkmal sind, 
auf die äußere Kubatur beschränkt. Sofern frei- oder 
grünflächen als solchen eine Bedeutung im ensemblezu-
sammenhang zufällt, sollte eine Bebauung dieser flächen 
verhindert werden.

JÜngSt naCHgetragene enSeMBLeS

nach den großen erfassungskampagnen von ensem-
bles in den 1970er und 1980er Jahren sind die neuaus-
weisungen in Jahren danach seltener geworden. Die 
späteren ausweisungen von ensembles betrafen zumeist 
jüngere gesamtanlagen, so etwa den olympiapark in 
München, der 1997 in die Denkmalliste kam, oder eine 

1973 fertiggestellte Wohnanlage in ottobrunn, die 2013 
gelistet wurde (abb.  72). In jüngster Zeit konnten in 
München vier neue ensembles erkannt werden, die alle 
historisch ins ende des 19.  Jahrhunderts oder anfang 
des 20. Jahrhunderts gehören. Dieses sind die ensembles 
Dreimühlenviertel (abb.  73), gartenstadt Harlaching, 
großmarkthalle und gymnasiumskolonie Pasing. alle 
wurden wohlwollend sowohl vom Landesdenkmalrat 
sowie von der kommunalen Veraltungsebene als auch den 
bürgerschaftlichen Vertretungen zur Kenntnis genom-
men.

es ist wünschenswert, dass das – insbesondere nach 
der gesetzesänderung – gute Instrumentarium des 
ensembleschutzes auch weiterhin zum erhalt von orts-, 
Platz- und Straßenbildern herangezogen wird, auch um 
gesamtanlagen aus jüngeren entstehungszeiten auf diese 
Weise dauerhaft erhalten zu können. Zurzeit überarbeitet 
das BLfD inhaltlich den eintrag in der Denkmalliste zum 
altstadtensemble Münchens und beabsichtigt, auch spä-
tere Umgestaltungsphasen, so die sogenannten Stadtre-
paraturen der 1970er und 1980er Jahre, als denkmalwerte 
entwicklung mit einzubeziehen.
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ensembleunterschutzstellungen in 
 Österreich – Bemerkungen1

Kleiner abriss zur geschichte des 
 ensembleverständnisses in Österreich

In Österreich1gibt es seit der novelle des Denkmal-
schutzgesetzes von 1978 die Möglichkeit, gruppen von 
unbeweglichen objekten (ensembles) aufgrund ihres 
geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen 
Zusammenhangs als einheit unter Denkmalschutz zu 
stellen. Der gedanke, Denkmale nicht nur als isolierte 
einzelobjekte wahrzunehmen, reicht dabei in Österreich 
schon relativ lange zurück. Bereits Camillo Sitte betrach-
tete 1889 in seinem Werk „Der Städtebau nach seinen 
künstlerischen grundsätzen“ das dreidimensionale Sied-
lungsgefüge als raumkunstwerk.2 tatsächlich eingang in 
die österreichische Denkmalpflege findet der gedanke 
der einheit von Denkmalen spätestens um 1900, was sich 
nicht zuletzt in den ersten Bänden der Österreichischen 
Kunsttopographie niederschlägt. Im ganz im geiste alois 
riegls verfassten Vorwort zum ersten Band der „Öster-
reichischen Kunsttopographie“ von 1907, der dem Poli-
tischen Bezirk Krems an der Donau gewidmet ist, spricht 
Max Dvořák ausdrücklich von „Ort- und landschaftlichen 
Bildern.“ 3 Der zweite Band von 1908 ist den durch die 

 1  es wird im Zusammenhang mit diesem Beitrag auch auf folgende 
Beiträge des Verfassers verwiesen: Paul Mahringer, ensemble-
unterschutzstellung altstadt Melk – ein Pilotprojekt, in: fokus 
Denkmal. altstadt Melk. ensembleschutz für ein Stadtdenkmal, 
Horn, Wien 2014, S.  45–46. – Paul Mahringer, Standards der 
Unterschutzstellung, in: Wolfgang Wieshaider (Hg.), Die Sach-
verständigen im Unterschutzstellungsverfahren nach dem DMSg, 
Wien 2017, S. 83–90.

 2  Siehe: Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen 
grundsätzen, reprint der erstausgabe von 1889, Camillo Sitte 
gesamtausgabe, Band 3, Wien-Klön-Weimar 2003. Zur entste-
hung des ensemblegedankens in Österreich siehe v. a.: Andreas 
Lehne, Das ensemble und der staatliche Denkmalschutz in 
Österreich. entwicklung, erfahrung und Definitionen, in: fokus 
Denkmal. altstadt Melk (zit. anm. 1), S. 37–43.

 3  Max Dvořák, einleitung, in: Österreichische Kunsttopographie, 
Band I, Die Denkmale des Politischen Bezirkes Krems in nie-
derösterreich, Wien 1907, S. XXII; Zur frage des „Schauwerts“ 

großstadtentwicklung gefährdeten Vorstädten Wiens 
gewidmet; dies unter gleichzeitiger Berücksichtigung der 
privaten Kunstsammlungen der Villenbewohner, welche 
die Winzer- und gärtnerortschaften in das vornehme 
Cottage verwandelt hatten. Dvořák meint im Vorwort, 
dass „wohl kaum ein Tag ohne gewaltsame Eingriffe in das 
alte Stadtbild vergehen dürfte, so daß nicht etwa in einigen 
Dezennien, sondern in einigen Jahren von den einstigen 
anmutigen Vorstädten kaum mehr übrig bleiben dürfte, als 
eine literarische Reminiszenz in alten Beschreibungen und 
den Liedern der Volkssänger.“ 4

Der einheit von mehreren objekten widmete sich ins-
besondere auch der 15. Band der Österreichischen Kunst-
topographie, der von Hugo Hassinger erstellte historische 
atlas der k. k. reichshaupt- und residenzstadt Wien, bei 
dem es sich um eine der ersten kartographischen Darstel-
lungen von Denkmalen bzw. Denkmaleinheiten handelt.5 

So meint Hassinger: „jedes Denkmal ist ja wieder nur 
Glied eines großen Ganzen, ist auf seine Umgebung abge-
stimmt und kann nicht aus diesem Rahmen herausgerissen 
betrachtet werden. Baudenkmale fügen sich zu Straßen und 
Platzbildern und diese komplexen Erscheinungen vermag 
das beschreibende Wort nur mehr unzureichend zu erfassen, 
nur schwer in lebendige Vorstellung umzusetzen […] Für 

und der Kulturlandschaft siehe: Bernd Euler-Rolle, „am anfang 
war das auge“ – Zur rehabilitierung des Schauwerts in der 
Denkmalpflege, in: DenKmalWerte. Beiträge zur Theorie und 
aktualität der Denkmalpflege, hrsg. von Hans-rudolf Meier und 
Ingrid Scheurmann, Berlin 2010, S. 89–100. – Bernd Euler-Rolle, 
Historische Kulturlandschaft und Denkmalpflege – gemeinsame 
Wurzeln, getrennte Wege, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst 
und Denkmalpflege (ÖZKD) 2017, S. 363–371.

 4  Max Dvorák, Vorwort, in: Österreichische Kunsttopographie, 
Band II, Wien 1908, S. V. 

 5  Hugo Hassinger, Kunsthistorischer atlas der k. k. reichshaupt- 
und residenzstadt Wien, Österreichische Kunsttopographie, 
Band 15, Wien 1916. 
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die Erfassung eines Stadtbildes, das sich aus zahlreichen 
Einzeldenkmalen verschiedener Stilrichtungen von hohem 
künstlerischen Werte zusammensetzt, das aber fast noch mehr 
von der Menge der für jeden Zeitabschnitt charakteristischen 
Typen der Hausformen bestimmt wird, die durchaus nicht 
immer hervorragende Kunstdenkmäler sein müssen, aber 
nichtsdestoweniger als kulturhistorische Denkmale ihrer Zeit 
zu werten sind, reichen Bild und Wort nicht mehr aus. Da 
ist der Stadtplan ergänzend einzugreifen berufen, denn nur 
die Karte vermag eine geschlossene Summe von Beobachtun-
gen und Erkenntnissen raumanschaulich und übersichtlich 
darzustellen.“ 6 Damit war ein Vorreiter eines modernen 
Kulturkatasters geboren. Quasi in dessen nachfolge sei 
an die zahlreichen Baualterpläne von adalbert Klaar erin-
nert, die dieser für zahlreiche altstädte Österreichs erstellt 
hatte. 

Mit dem gedanken, „Die Stadt als Ganzes ist, Denkmal“ 7 
knüpft Dagobert frey 1947 an die gedankenwelt seiner 
Vorgänger an und appelliert an die Denkmalpfleger, dass 

 6  ebenda. 
 7  Dagobert Frey, Städtebauliche Probleme des Wiederaufbaues von 

Wien. Denkmalpflegerische Betrachtungen, in: ÖZKD 1947, S. 7.

sie „in städtebaulichen Raumeinheiten denken lernen“ 8 soll-
ten. Zehn Jahre nach ende des Zweiten Weltkriegs zieht 
otto Demus in seinem Beitrag „Zur Lage. Eine Mahnung“ 
kritische Bilanz über die damalige Situation der Denk-
malpflege. So gäbe es eben nur die Möglichkeit einzel-
denkmale unter Schutz zu stellen, wobei „in vielen Fällen 
gerade diese Zusammenhänge mit ihrer Ensemble wirkung 
das eigentlich Schützenswerte“ seien.9 entsprechend werden 
im Beitrag „Bausünden“ aufgezählt. 

angesichts drohender Zerstörungen historischer alt-
städte durch neues Bauen lebte der ensemblegedanke in 
den 1960er und 1970er Jahren auf und auf Landesebene 
wurden erste altstadterhaltungsgesetze bzw. Schutzzonen 
erlassen, die allerdings im gegensatz zum Denkmalschutz 
in höherem Maße auf die erscheinung als auf den Schutz 
der überlieferten Substanz ausgerichtet sind.10 Schließlich 
kam es auch zu der novellierung des Denkmalschutz-
gesetztes 1978, die die Möglichkeit zur ensembleunter-
schutzstellung vorsah. 1980 meinte ernst Bacher in einem 

 8  ebenda, S. 12.
 9  Otto Demus, Zur Lage. eine Mahnung, in: ÖZKD 1955, S. 41.
 10  Lehne (zit. anm. 2), S. 38.

74. St. Veit an der Glan, Kärnten, Unterer Platz 22
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Beitrag zum Thema „Denkmalbegriff, Denkmälermasse 
und Inventar“ über rezente entwicklungen in der Denk-
malpflege: „das Ensemble sowie das Ort- und Stadtdenkmal 
wurden als höherwertige Einheiten zu einer neuen Dimen-
sion des Begriffes Denkmal.“ 11 neben dem kartographi-

 11  Ernst Bacher, Denkmalbegriff, Denkmälermasse und Inventar, in 
DKD 1980, S. 121. 

schen Werk der historischen Schutzzonen Österreichs, 
ist es vor allem die Publikation „Kunstwerk Stadt“, die 
den gedanken des ensemble-Landes Österreichs weiter 
befördern sollte: „Kernbereiche und Agglomeration, Ver-
dichtungspunkte und offene Zonen, Plätze und Straßen als 
Kristallisationspunkte geschlossener Verbauung, Funktions- 
und Blickachsen, gestaffelte Baufluchten etc. ergeben in jeder 
Stadt ein individuelles Ordnungsprinzip, das jedem Teil im 
Ganzen nach seinem inhaltlichen und funktionellen Rang 
seinen baulichen Stellenwert und seine architektonische Form 
zuweist.“ 12

eInIge reZente BeISPIeLe

In Österreichs altstädten haben sich zahlreiche Häuser 
mit spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Substanz erhal-
ten. nicht immer sind diese von außen so gestaltprägend 
und eindeutig als geschichtlich, künstlerisch und oder 
kulturell – so die Kriterien nach dem Denkmalschutzge-
setz – bedeutsam zu erkennen, wie etwa die apotheke in 
St. Veit an der glan (abb. 74). andere Bauten lassen von 
außen nicht so einfach erkennen, welche umfangreiche 
historische Substanz und ausgezeichnete gewölbe des 
späten Mittelalters bzw. der frühen neuzeit, inklusive 
arkadengänge, sie im Inneren verborgen haben. Die 
Idee bzw. die Möglichkeit ganze einheiten von objekten 
(ensembles) unter Denkmalschutz zu stellen, zielt eben 
nicht darauf ab, nur besonders herausragende einzel-
monumente aus einem altstadtbereich herauszugreifen, 
sondern, wie dargelegt, diese einheiten als gesamtes als 
denkmalwert zu begreifen. 

Die notwendigkeit eines solchen Unterfangens, der 
Wahrung einer einheit, kann nicht zuletzt an den Beispie-
len verdeutlicht werden, wo dies nicht – oder nicht im vol-
len Maße – gelungen ist, etwa an Hand einer gruppe von 
Bauten entlang der Landstraße in Linz (abb. 75a). Drei der 
gebäude sind so beschaffen, dass eine individuelle Bedeu-
tung darzulegen war und sie damit als einzeldenkmale 
ausgewiesen werden konnten. Ihre Individualität besteht 
dabei aus der Kombination von zum teil sehr schmalen, 
auf das Mittelalter zurückgehenden, gebäudeparzellen 
und der Bedeutung des objekts im Werk der jeweiligen 
lokalen architekten – eben im Vergleich mit anderen von 
ihnen geschaffenen. Der vierte, daran anschließende eck-
bau, hatte hingegen aufgrund seiner äußerst schlichten 
gestaltung nicht die entsprechenden Bedeutungsebenen, 
um als einzeldenkmal ausgewiesen zu werden. er musste 
einem neubau weichen (abb. 75b, 75c). 

als positives, rezentes Beispiel kann hingegen die alt-
stadt von Vöcklabruck (Stadtplatz und Vorstadt) erwähnt 

 12  Ernst Bacher, in: Kunstwerk Stadt. Österreichische Stadt- und 
ortsdenkmale, Salzburg-Wien 1988, S. 16.

75a, b, c. Linz, Oberösterreich, Landstraße 2-8, Ansichten von 2006, 
2016 und 2018
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werden, die kürzlich unter ensembleschutz gestellt wurde, 
um so – trotz einiger Bausünden der jüngeren Vergan-
genheit – die Platzgestalt künftig zu bewahren, die nicht 
zuletzt in der geschlossenheit zwischen zwei spätmittelal-
terlichen Stadttürmen besteht und damit sowie in der Ver-
bindung zur ebenfalls platzartigen Vorstadt ein gewisses 
alleinstellungsmerkmal der Städte oberösterreichs und 
Österreichs aufweist (abb. 76). 

Beim ensemble „ortskern“ grinzing ist das Verfah-
ren noch nicht zur gänze abgeschlossen. Hier besteht 
die Besonderheit, abseits der weltweiten Berühmtheit als 
Heurigenort, in der Kombination aus zwei teilweise über-
raschenden Momenten. Zum einen hat sich die bereits 
anfang des 19.  Jahrhunderts durch den franziszeischen 
Kataster dokumentierte form des angerdorfs bis heute 
erhalten und zum anderen ist die Vielzahl der objekte, 
so unterschiedlich die oft ehemaligen Hauerhäuser heute 
auch aussehen (abb. 77a, 77b), charakterisiert durch den, 
fast überall bis in das 16. Jahrhundert datierbaren Keller, 
der die Bauten eben als ehemalige Hauerhäuser ausweist 
und daher eine bedeutsame einheit begründet (abb. 78a, 
78b, 78c). 

Insgesamt konnten jedenfalls seit den 1980er Jahren 
circa 100 größere und kleinere ensembleeinheiten unter 
Denkmalschutz gestellt werden. 

anSPrUCH aUf BÜrgernÄHe

Wie der fall Hallstatt zeigt, geht es allerdings nicht 
nur um fachliche Bewertungen und Begründungen. Die 
fachliche expertise stellt selbstverständlich das funda-
ment einer jeglichen ensembleunterschutzstellung dar. 
es geht aber auch wesentlich um das einbinden der 
Bevölkerung bzw. präziser, der potentiellen, neuen Denk-
maleigentümerinnen und Denkmaleigentümer. Dazu hat 
das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, 
die seinerzeitige oberbehörde des Bundesdenkmalamtes, 
gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt die so genann-
ten „Standards für ensemble-Unterschutzstellungen“13 
erarbeitet, die durch das Bundesdenkmalamt sogleich 
auch an zwei „Musterensembles“ auf deren tragfähigkeit 
geprüft wurden, nämlich rattenberg in tirol und Melk 
in niederösterreich. Die in einer graphik als Kreise 
dargestellten felder definieren dabei die wesentlichen 
Themenfelder, die da wären: Strategie, Planung, Umfeld, 
Kommunikation & Information sowie Dokumentation & 
evaluierung. Sie sind, werden sie entsprechend beachtet, 
garanten für ein transparentes und Bürger/innen-nahes 
Verfahren einer modernen Behörde. Verkürzt können die 

 13  Standards für ensemble-Unterschutzstellungen, BMUKK und 
BDa (Hg.), Wien 2013.

76. Vöcklabruck, Oberösterreich, Stadtplatz
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Themenfelder so skizziert werden: Die Strategie gewähr-
leistet, dass potentielle ensembles entsprechend ihrer 
Bedeutung ausgewählt werden, während die Planung und 
die Betrachtung des Umfelds sicher stellen, dass das Ver-
fahren möglichst gut vorbereitet starten kann. Dabei ist zu 
bemerken, dass ensembles meist aus einheiten von 30 bis 
zu 120 objekten bestehen und in der folge damit Verfah-
ren mit bis zu über 200 potentiellen Denkmaleigentümer/
innen zu führen sind. Dies stellt die Behörde natürlich 
jedes Mal vor größere logistische Herausforderungen. Die 
Kommunikation und Information ist das Herzstück der 
ensemble-Unterschutzstellungen, denn hier gilt es die 
betroffene Bevölkerung zu informieren und vom Denk-
malschutz zu überzeugen. entsprechend ist hier meist 
eine große Informationsveranstaltung am anfang des 
Verfahrens sinnvoll. Die entsprechende Dokumentation 
und evaluierung dient schließlich auch der Selbstreflexion 
der Behörde und soll ein entsprechend flexibles agieren 
bzw. reagieren garantieren. 

Den einzelnen Themen kommt dabei auch je nach 
lokalen Bedingungen des ensembles und seines Umfelds 
unterschiedlich große Bedeutung zu, sodass durch jeweils 
unterschiedliche ausprägung und gewichtung sowie 

Überschneidung der einzelnen felder, wenn man diese 
eben graphisch als Kreise darstellen will, ein pro Verfah-
ren sich individuell gestaltendes Handlungsfeld entsteht. 
Die einzelnen Unterpunkte dieser Themenfelder werden 
in den Standards nicht erschöpfend aufgezählt, sondern 
gelten als Vorschläge, die im einzelnen Verfahren unter-
schiedlich zu erfüllen sind. Die gewichtung kann sich 
auch während des Prozesses verschieben, handelt es sich 
bei einer ensemble-Unterschutzstellung doch um ein 
dynamisches Verfahren. 

Schließlich bleibt anzumerken, dass die Standards 
für ensemble-Unterschutzstellungen auch für Verfahren 
von einzeldenkmalen gelten. entsprechend wurde auch 
die Broschüre „Mein Haus! ein Denkmal?“ neu aufgelegt 

77a, b. Wien 19, Ensemble Grinzing

78a, b, c. . Wien 19, Ensemble Grinzing, Kellereinblicke
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unter dem titel „Mein Haus! ein Denkmal? Mein acker! 
ein Denkmal?.“14 auch diese Broschüre kann sowohl für 
große als auch für kleine Verfahren erste Informationen 
zum Denkmalschutz geben. 

Die erfahrungen mit ensemble-Unterschutzstellungen 
der letzten Jahre haben jedenfalls gezeigt, dass die betrof-
fenen Bürgerinnen und Bürger informiert werden wollen, 
was künftig auf sie zukommt. Wesentlich sind dabei die 
fragen, was danach noch am objekt verändert werden 
darf und wie weit die Mitsprache des Bundesdenkmalam-
tes bei Veränderungen reicht. Damit zusammen hängen 
die fragen, was genau schützenswert ist und was die 
rechtlichen auswirkungen eines solchen Verfahrens sind. 
natürlich wird auch nach dem Mehrwert oder gar nach 
einem potentiellen Wertverlust gefragt. Hier kann zwar 
auf mögliche Subventionen verwiesen werden, eine not-
wendige steuerliche erleichterung, wie in anderen europä-
ischen Ländern, kann jedoch in Österreich (derzeit) leider 
(noch) nicht angeboten werden. Bei ensembleverfahren 
ist jedenfalls festzustellen, dass Lebensqualität ein Thema 
sein kann, wenn durch die Unterschutzstellung sicher-
gestellt wird, dass das schöne ambiente erhalten bleibt, 

 14  Mein Haus! ein Denkmal? Mein acker! ein Denkmal?, BDa 
(Hg.), Wien 2015. bzw. https://bda.gv.at/fileadmin/Medien/bda.
gv.at/SerVICe_reCHt_DoWnLoaD/BDa_Mein-Haus-
Mein-acker_WeB_anSICHt190116.pdf, 30.1.2019.

indem dieselben regeln für alle, auch für die nachbarn 
bzw. die nachbarschaft, gelten. 

faZIt

neben der genauen Information der Bürgerinnen und 
Bürger, was sie denn mit dem Denkmalschutz erwartet, 
wird es vor allem nötige rahmenbedingungen geben 
müssen, etwa der steuerlichen erleichterung, die den 
Denkmalschutz für den einzelnen attraktiver machen 
könnte. Zudem bedarf es Studien zur frage des Immo-
bilienwertes. aber auch Studien, zur Wertschöpfung der 
Denkmalpflege und zum Mehrwert des Denkmals, der 
über wirtschaftliche aspekte hinausgeht. einig Studien 
sind diesbezüglich im gange und werden mit Spannung 
zu erwarten sein.15 Denn im Mittelpunkt müssen bei all 
der Wertschätzung für die Denkmale, als dessen Hüter 
sich die meisten Denkmalpfleger/innen fühlen, immer 
die von den entsprechenden Maßnahmen betroffenen 
Menschen stehen. Denn, nur wenn die Denkmale wert-
geschätzt und fachgerecht gepflegt werden, haben sie eine 
Chance auf ein Überleben. 

 15  Paul Mahringer, Der Denkmalwert. ergebnisse aktueller Studien 
und was wir immer schon ein bisschen vermutet haben..., in: 
Denkmal heute. Denkmalpflege in Österreich, 10. Jg. 2, 2018, 
S. 54–57. 
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erhaltung in situ versus wissenschaft-
liche erforschung. oder: Wer will das 
 unberührte archäologische Denkmal 
überhaupt?

archäologie verbindet man landläufig mit ausgrabung. 
Und das ist auch richtig so, ist doch das Heraus-graben 
von funden und Befunden aus dem Boden die nach wie 
vor gängigste Methode der erschließung einer fundstelle 
als Quelle für erkenntnisse zu geschichte und Kultur. 
Dass diese Quelle, diese „Urkunde“ im riegel‘schen Sinne1 
in weiten Bereichen nur im Zuge der ausgrabung, das 
heißt nur ein einziges Mal „gelesen“ werden kann,2 ist den 
fachleuten hinlänglich bekannt, der allgemeinheit schon 
weniger: Hat man doch die heraus-geholten funde im 
Museum vor augen oder weiß sie zumindest im Depot. 
oder sieht das eine oder andere gemäuer – oft ohne es ver-
stehen zu können – im gelände (abb. 79). Dass wesentli-
che Informationen sich ausschließlich aus den Kontexten 
erschließen lassen, muss erst erklärt werden: nur wenn ich 
weiß, dass eine bestimmte Münze im fundamentgraben 
der Mauer lag, nützt sie mir etwas für die Datierung der 
Bauphase und so weiter. Und die archäolog/innen haben 
sich in ihrer fundgeilheit – und niemand sage, dass es diese 
heute nicht mehr gibt – auch vielfach selbst nicht so sehr 
um diesen erklärungsbedarf gekümmert.

Und was meint die archäologische Denkmalpflege 
in einem internationalen Kontext? geht es ihr nur um 
archäologische Urkunden, die für einen zukünftigen, 
möglichst in aktiver Partizipation stattfindenden erkennt-
nisgewinn „aufzuheben“ sind? So kann man die stark auf 
archäologische forschung ausgerichtete Konvention von 
Valetta im anschluss an die Lausanne-Charter verstehen:3 

 1  Alois Riegl, Der modern Denkmalkultus. Sein Wesen und seine 
entstehung, Wien-Leipzig 1903, S. 30.

 2  Bernhard Hebert, Vorwort des Bandherausgebers, in: Bernhard 
Hebert (Hg.), römerzeit und Urgeschichte in der Steiermark, 
geschichte der Steiermark, Band 1, Wien-Köln-Weimar 2015, 
S. 12 ff.

 3  Raimund Karl, Unveränderte erhaltung oder Verwaltung von Ver-
änderung? https://archdenk.blogspot.de/2018/04/unveranderte-
erhaltung-oder-verwaltung.html?m=1, 21 (aufgerufen 27.6.2018).

„The stated aim of the revised Convention emphasises the 
scientific importance oft the archaeological heritage. … exca-
vation is a last resort in the search for that information. This 
is not to say that the heritage must remain inviolate. By the 
use of scientific techniques, both destructive and nondestruc-
tive, the heritage can be used to provide information on the 
evolution of mankind in Europe, to serve „as a source of the 
European collective memory.”4 

Wir alle wissen, welch geringer teil der gewinnbaren 
Informationen bei einer grabung und ihrer auswertung 
tatsächlich zu gewinnen ist. Und in der archäologie hat 
man ja schon seit anbeginn – man denke an Schlie-
mann in troia – verstanden, dass man einen teil seines 
Befundes unberührt stehen lassen sollte, zur späteren 
Überprüfung, für Zeiten, die sich erweiterter Methoden 
und zusätzlicher analysen bedienen werden können. Im 
falle der unabwendbaren Zerstörung einer fundstelle 
hat man die unvermeidbaren Kollateralschäden leichter 
in Kauf genommen, irgendwie unter dem Motto „besser 
ein paar Kisten mit ungewaschenen Scherben ins Depot 
gestellt als gar nichts getan“. Und dort im Depot stehen 
sie nach wie vor, ungewaschen und unerforscht, als letzte 
fetzchen einer von der Moderne zerrissenen ungelesenen 
Urkunde. aus der selbstbestimmten archäologie ist in 
weiten Bereichen längst eine vom Veränderungsdruck, vor 
allem von Baugeschehen und enormem flächenverbrauch 
getriebene abwicklungsmaschine geworden, die ganz gut 
läuft, die aber – und das gilt es im Kern des Beitrages zu 
untersuchen – der Vorstellung einer erhaltung von Denk-
malen zuwiderläuft; oder ist dem gar nicht so?

als ausschlaggebend für die geschilderte entwick-
lung gilt zu recht die schon erwähnte Konvention von 

 4  Council of europe, explanatory report to the european Conven-
tion on the Protection of the archaeological Heritage (revised), 
Valetta 16.1.1992, 3; https://rm.coe.int/16800cb5e0 (aufgerufen 
10.7.2018).

Erhaltung in situ versus wissenschaftliche Erforschung

https://rm.coe.int/16800cb5e0
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La Valetta, der Österreich spät aber doch beigetreten 
ist.5 Sie legt vereinfacht gesagt fest, dass archäologische 
fundstellen, unabhängig von ihrem Schutzstatus, nicht 
undokumentiert zerstört werden dürfen und war und ist 
damit in eigentlich allen europäischen Staaten der Motor 
der rettungsgrabungsmaschinerie.

Denkmalschutzgesetze und zugehörige Kommentare6 
sehen dagegen als Ziel die erhaltung aller, eben auch der 
archäologischen Denkmale in ihrer Substanz und histo-
risch gewachsenen erscheinung, soweit sie einen Schutz-
status genießen. In der deutschsprachigen archäologie 
spricht man gerne von „ungestörter Erhaltung in situ“7, 
also „an ort und Stelle“ oder sagt noch deutlicher, dass 
„der Forderung nach einer Erhaltung in situ der Vorzug zu 
geben“ ist.8 Dass man überhaupt an die erhaltung eines 

 5  Bernhard Hebert / nikolaus Hofer (Hg.), festveranstaltung 
„ratifizierung der Konventionen von Valetta und faro durch 
Österreich“. 26.  november 2015, Wien, in: fundberichte aus 
Österreich, tagungsband 5, Wien 2016.

 6  Christoph Bazil / Reinhard Binder-Krieglstein / Nikolaus Kraft, Das 
österreichische Denkmalschutzgesetz. Kurzkommentar, Wien 
²2015, S. 42.

 7  Dimitrij Davidov, „Jeder kann graben“? – archäologisches erbe im 
Spannungsfeld zwischen Partizipation und gefahrenabwehr, early 
View 22. 8. 2017, S.  9, https://lfd.hessen.de/sites/lfd.hessen.de/
files/content-downloads/Davydov_Spannungsfeld_eV.pdf (aufge-
rufen 10. 7. 2018)

 8  Erika Pieler, archäologischer Kulturgüterschutz in Österreich, in: 
Udo recker / Dimitrij Davydow (Hg.), archäologie und recht. 

Denkmals an einem anderen als an seinem angestammten 
Platz denken kann – wäre das die erste Überlegung eines/r 
Baudenkmalpflegers/in? –, zeigt einen gravierend anderen 
ansatz in der archäologie und auch in der archäologischen 
Denkmalpflege, die in sehr vielen fällen lediglich den 
ersatz eines Denkmals durch die langfristige Bewahrung 
seiner beweglichen Bestandteile und der nach allen regeln 
archäologischer Kunst verfertigten Dokumentation in 
einem archiv managen kann.

raimund Karl hat unlängst in seinem Beitrag „Unver-
änderte erhaltung oder Verwaltung von Veränderung?“9 
gemeint, dass das vor allem im deutschsprachigen raum 
verbreitete, wissenschaftlich unbegründete Primat der 
erhaltung in situ der eigentlichen aufgabe der archäo-
logie, Kenntnisgewinn zu erzielen, diametral entgegen-
laufe und die archäologische Denkmalpflege damit als 
„dogmatisch vertretene Ideologie“ entlarve. Denkmalpflege 
sei für sich genommen auch keine Wissenschaft, bemü-
ßigt sich Karl ausführlich nachzuweisen, übersieht dabei 
aber, dass dies, zumindest in Österreich, auch niemand 
Berufener behauptet. Denkmalpflege, ohne hier jetzt eine 
gültige gesamtdefinition versuchen zu wollen, versucht 
unter anwendung und Bündelung von Wissenschafts-
disziplinen Prozesse so zu steuern, dass bestimmte Ziele 

Wohin mit dem Bodendenkmal?, Wiesbaden 2018, 136.
 9  Karl (zit. anm. 3).

79. Löffelbach, Steiermark, Römische Villa, Orthofoto GIS Steiermark
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80. Löffelbach, Steiermark, Römische Villa, Interpretation der geophysikalischen Messungen 
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möglichst gut erreicht werden. Und diese Ziele haben 
mit Werthaltungen zu tun, die im behördlichen Bereich 
auch gesetzlich umrissen sind und dies auch im Interesse 
ihrer Durchsetzbarkeit sein müssen. Man mag dies Ideo-
logie nennen, die, wenn man gesetzwerdungsprozesse 
betrachtet, eine sozusagen gemeinsame Wertefestlegung 
von Stakeholdern, fachleuten und gesetzgeber darstellt.

Warum tut sich die archäologie mit dem Primat der 
erhaltung so schwer? nur, weil sie ausgraben will? So 
einfach ist die Sache nicht. Man könnte umgekehrt auch 
fragen, warum der Denkmalschutz im rechtlichen Sinn 
Sonderbestimmungen für die archäologie benötigt, wie 
sie übrigens alle Denkmalschutzgesetze kennen. 

Zunächst: es gibt viele, auch hochbedeutende archäo-
logische Denkmale, die man nicht in augenschein – im 
eigentlichen Sinn des Wortes – nehmen kann. Man sieht 
sie nicht. Man tut sich naturgemäß daher auch mit einem 
gutachten recht schwer. Die Vorgängerbauten neben der 

seit gut einem halben Jahrhundert ergrabenen Villa von 
Löffelbach hat die geophysik erst im letzten Jahr teilweise 
sichtbar gemacht (abb. 80). grabhügel haben oft die Jahr-
tausende als große erdhaufen mit unbekanntem Inhalt 
überdauert (abb.  81). oft ist das Hügelgräberfeld aber 
auch nur eine ebene Wiese. alle moderne nicht-invasive 
technik kann uns zwar die einstigen grabhügel sichtbar 
machen (abb. 82), nicht aber die geschichten erschließen, 
die sich aufgrund einer professionellen invasiven Untersu-
chung (abb. 83) erzählen lassen: etwa, dass das ins reiche 
grab eines hochgestellten Mannes mitgegebene Schwert 
(abb. 84) nicht eine damals moderne Waffe war, sondern 
ein altes Ding, offenbar ein ererbtes traditionsstück mit 
Symbol- und erinnerungswert, in gewisser Weise somit 
ein Denkmal, ein oldtimer, das bewusst anstelle des 
gängig neuen Verwendung fand und durch seinen Mehr-
Wert seinen Besitzer, auch im grab, als mehr als bloß zur 
Kriegerelite gehörig ausweist: Das Schwert macht den 
Mann, das alte Schwert den fürsten.10

 10  Bernhard Hebert, Die Waffe macht den Mann, das neue Schwert 
den adeligen, das alte Schwert den fürsten, in: Denkmal heute 5, 
Wien 1/2013, S. 25.

81. Großmugl, Niederösterreich, Hallstattzeitlicher Großgrabhügel 

82. Strettweg, Steiermark Hallstattzeitliches Hügelgräberfeld, Messbild 
Geophysik

83. Strettweg, Steiermark Hallstattzeitlicher Grabhügel im 
Ausgrabungszustand

84. Strettweg Steiermark, Bronzeschwert aus einem hallstattzeitlichen 
Grabhügel in Fundlage 
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Bei erhaltung ohne grabung weiß man von alldem 
nichts. auf der anderen Seite ist die Befundsituation, die 
Urkunde, jetzt vernichtet; die funde müssen nachhaltig 
konserviert und dauerhaft bewahrt werden, die auswer-
tung über die Berichte an die Denkmalbehörde hinaus 
vorangetrieben und die ganze Sache möglichst breit ver-
mittelt werden. Das kostet viel geld, sehr viel mehr als die 
grabung selbst. gute Wissenschaft, gute Denkmalpflege 
vielleicht auch insofern, als die durch die archäologische 
Untersuchung dann ja sehr augenscheinliche Bedeutung 
der funde ganz wesentlich bei der positiven Stimmungs-
bildung im rahmen großflächiger Unterschutzstellungen 
der riesigen hallstattzeitlichen nekropole und der zugehö-
rigen Höhensiedlung (abb. 85) geholfen hat.

Zum Zweiten: Der großteil der archäologischen 
Denkmale ist nach wie vor unbekannt, bedeutende fund-
stellen werden tatsächlich nach wie vor erst durch Zufälle 
bekannt (und sind durch spezielle Mechanismen in Denk-
malschutzgesetzen dann auch zumindest provisorisch 
geschützt). Das macht eine Bewertung und Selektion, wie 
sie naturgemäß jede Schutzstatuszuerkennung darstellt, 
zusätzlich zur mangelnden augenscheinlichkeit doch 
deutlich schwieriger als bei Baudenkmalen. ganz unbe-
rührt sollte die fundstelle bei einem Unterschutzstellungs-
verfahren dann auch nicht sein: ohne oberflächenfunde, 
ohne Probegrabung kann ich trotz aller nicht-invasiven 
Untersuchungen meist nur schwer die zumindest erfor-
derliche Wahrscheinlichkeit für eine Datierung erreichen 
– und ist eine geschichtliche Bedeutung argumentierbar, 
wenn der gutachter nicht einmal eine grobe geschicht-
liche Zuordnung schafft? Die Öffentlichkeit hat wenig 

von einem sowohl unsichtbaren als auch, weil unbe-
rührt, „geschichtenlosen“, eben nicht „selbst redenden“ 
Denkmal. Die wissenschaftliche archäologie möchte das 
unberührte Denkmal berühren, darf dies aber wegen des 
Denkmalschutzes nicht oder nicht uneingeschränkt. 

Zum Dritten: eine erhaltung in situ ist nur dann 
nachhaltig, wenn – nach menschlichem ermessen – 
gefährdungspotentiale ausgeschlossen werden können. 
Das meint weniger den zerstörerischen flächenverbrauch 
als schleichende Verluste durch erosion, naturereignisse 
oder auch Beackerung, Düngung von grünflächen oder 
Veränderung des Wasserhaushaltes im Boden. Das fehlen 
eines aktiven Denkmalschutzes bzw. die weite auslegung 
der aufrecht zu haltenden bestehenden nutzung macht 
da skeptisch.

Heißt das dann, dass die Bemühungen des Denkmal-
schutzes im Sinne einer langfristigen erhaltung in situ 
auf die höchstrangigen archäologischen Denkmale in 
einem aktiven Sinn zu konzentrieren wären? Das heißt, 
auf verhältnismäßig wenige und das dafür mit sehr hohem 
ressourceneinsatz. aber, wie vorher gesagt: erkennen wir 
die höchstrangigen mit einiger Sicherheit? Und sind dann 
nicht gerade diese höchstrangigen archäologischen Denk-
male für die in weiten Bereichen notgedrungen invasive 
archäologische forschung die interessantesten?

Daneben muss unbestreitbar ein Management von 
archäologischen ersatzmaßnahmen als ultima ratio 
stattfinden. aber dann gibt es das Denkmal selbst eben 
nicht mehr in seiner authentischen Substanz. Wenn das 
Denkmal weg ist, ist es weg. So einfach, so wenig mit der 
Wertehaltung von Denkmalpfleger/innen vereinbar. 
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Der Denkmalpflegeplan für die 
 großglockner Hochalpenstraße –  
ein Instrument für denkmalgerechten 
Umgang mit einer großmaßstäblichen 
anlage

Die Unterschutzstellung der großglockner Hochal-
penstraße als österreichisches Kulturgut gelangte in den 
1990er Jahren in den Blickpunkt der Denkmalpflege. Dies 
überrascht nicht, war doch die im Denkmalschutzgesetz 
normierte „geschichtliche Bedeutung“ der 1930 bis 1935 
nach der Planung von franz Wallack errichteten groß-
glockner Hochalpenstraße als ehrgeizigstes Straßenbau-
projekt der ersten republik und als Identifikationsobjekt 
für ganz Österreich evident. Der hohe rang bemaß sich 
schon in der entstehungszeit am Stellenwert als Symbol 
für den aufbauwillen des Ständestaates und als Marken-
zeichen für ein technisch modernes, landschaftlich schö-
nes alpenland, das tradition und fortschritt zu vereinen 
weiß. So wurde die großglockner-Hochalpenstraße auch 
auf den Weltausstellungen in Brüssel 1935 und Paris 1937 
als Symbol für Österreich präsentiert. römische und 
keltische Spuren bezeugen die historische Dimension 
dieses tauernübergangs. Die „künstlerische Bedeutung“ 
im Sinne des Denkmalschutzgesetzes ergibt sich aus der 
hohen planerischen Qualität der Linienführung in der 
Landschaft nach Maßgabe der technischen erfordernisse 
des Straßenbaus, sodass eine besonders harmonische 
Verbindung von technik und natur im Hochgebirge ent-
standen ist (abb. 86). Materialität und formensprache der 
aus den 1930er und 1950er Jahren tradierten Kunstbauten 
und Begleitelemente sind teil der gesamtkomposition 
und unterstützen den Kontext mit der naturlandschaft. 
Die „kulturelle Bedeutung“ im Sinne des Denkmalschutz-
gesetzes beruht in hohem Maße darauf, dass die groß-
glockner Hochalpenstraße durch ihre einbettung in die 
Berglandschaft mit der absicht der touristischen erschlie-
ßung seit den 1930er Jahren eine historische Kulturland-
schaft generiert hat und fortlaufend generiert, die den 
tauernübergang in Blickachsen und Bildkompositionen 

gestalterisch prägt. Die Kulturgeschichte des automobils 
und des tourismus ist damit eng verbunden. aufgrund 
ihrer Bedeutung repräsentierte die großglockner-Hochal-
penstraße zuletzt auch bei der eXPo 2015 in Mailand das 
„alpine Österreich“.1 

Dennoch war am Beginn des Unterschutzstellungspro-
zesses das Verständnis der eigentümervertreter der groß-
glocknerhochalpenstraßen aktiengesellschaft (groHag) 
für die beabsichtigte Unterschutzstellung gering und ihre 
Haltung grundsätzlich ablehnend. Dies änderte sich erst 
2015, als das Instrument eines „Denkmalpflegeplans“ für den 
in einem ständigen Prozess von abnutzung und Instandset-
zung befindlichen Verkehrsweg durch das Bundesdenkmal-
amt erarbeitet wurde. er behandelt alle elemente, welche 
das Denkmal großglockner-Hochalpenstraße bilden: Die 
fahrbahntrasse inklusive der Bankette samt randsicherun-
gen und Stützbauwerken (Mauern, Böschungen und der-
gleichen) sowie den ausstattungselementen (randsteine, 
Kilometersteine, Begrenzungsmauern, Leitplanken, gelän-
der, historische Streckentelefone) und aus den in der Unter-
schutzstellung erfassten, straßenbegleitenden Hochbauten.

Herausfordernd für die denkmalpflegerische Praxis 
ist, dass reparaturen und erhaltungsmaßnahmen an 
der großglockner-Hochalpenstraße aufgrund der einge-
schränkten Bauzeit zwischen Schneeräumung und Haupt-
saison sowie zur aufrechterhaltung der Straßensicherheit 
kurzfristig und anlassbezogen ohne Verzögerung durchge-
führt werden müssen. Dies bringt die frage mit sich, wie 
eine denkmalpflegerische grundsatzabstimmung gestaltet 

 1  Bernd Euler-Rolle / Gerd Pichler, Die großglockner Hochal-
penstraße. Denkmalschutz für ein nationales Monument, in: 
Johannes Hörl / Dietmar Schöndorfer (Hg.), Die großglockner 
Hochalpenstraße – erbe und auftrag, Wien 2015, S. 49–56.
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werden kann, die für eine definierte art von reparatu-
ren und Instandsetzungsmaßnahmen einen Konsens 
bildet, der ein rasches, situationsbezogenes agieren der 
groHag ermöglicht und keine anträge im Sinne des 
§ 5 Denkmalschutzgesetz erfordert. auf dieser grundlage 
wurde zwischen groHag und BDa als gemeinsames 
Ziel und Vorgehensweise die erarbeitung des „Denkmal-
pflegeplans“ vereinbart, der Planungssicherheit herstellt 
und geeignet ist, die Herausforderungen für die denkmal-
pflegerischen abläufe zu lösen. 

eine großmaßstäbliche Denkmalanlage mit vielen, 
immer wiederkehrenden regeldetails verlangt nach einer 
innovativen verwaltungsökonomischen Behandlung, wel-
che die einhaltung der Schutzziele von Bestand, erschei-
nung und Wirkung gewährleistet, ohne dies in jedem 
anlassfall, so er gleich gelagert ist, erneut abstimmen zu 
müssen. In einem „Denkmalpflegeplan“ wird generell 
definiert, unter welchen Voraussetzungen bei Instand-
haltungsmaßnahmen keine Veränderung eintritt, welche 
– im Sinne der formulierungen im Denkmalschutzge-
setz – „Bestand (Substanz), die überlieferte (gewachsene) 
erscheinung oder künstlerische Wirkung beeinflussen 
könnte“. Mit einem „Denkmalpflegeplan“ werden die 
eckpunkte für die aufrechterhaltung des denkmalge-
rechten erhaltungszustands festgelegt. es werden die 
Detailformen, Materialien und Bearbeitungsweisen für 
die einzelnen Module – also z. B. Prellsteine, randbegren-
zungen, Böschungsmauern etc. – bestimmt, bei deren 
einhaltung es gewährleistet ist, dass keine abweichung 
vom denkmalgerechten Zustand eintritt. Durch diese 
festpunkte der Instandhaltung und Instandsetzung sollen 

Planungssicherheit ebenso wie der denkmalpflegerische 
Konsens gewährleistet werden. 

In hohem Maße wird durch den „Denkmalpflege-
plan“ die gute und bedachtsame Instandsetzungstradition 
fortgeschrieben, die bereits seit längerer Zeit durch die 
großglockner Hochalpenstraßen ag gepflogen wird und 
den Denkmalwert der Straße trägt. Das Instrumentarium 
der „Denkmalpflegepläne“ geht seinem Wesen nach 
davon aus, dass die Inhalte mit dem Denkmaleigentümer 
– also der groHag – abgestimmt sind und dass auf die-
ser Basis eine Kooperation angestrebt wird. Damit wurde 
für die großglockner Hochalpenstraße ein für Österreich 
neuartiges, sehr konkretes denkmalpflegerisches Pla-
nungsinstrument geschaffen.2 

 2  „Denkmalpflegepläne“ werden in Deutschland – auch auf Basis 
einiger Denkmalschutzgesetze – verschiedentlich zur anwen-
dung gebracht, wobei der Begriff keiner einheitlichen Definition 
unterliegt. es handelt sich um Zielplanungen bzw. Pflege- und 
Instandsetzungspläne, welche regeln für einzeldenkmale, Denk-
malgruppen oder Denkmalbereiche bzw. – mit Bezug auf die 
städtebauliche Denkmalpflege – für ortsgebiete aufstellen. auf 
ebene der Baudenkmalpflege bewähren sie sich insbesondere bei 
großobjekten, Siedlungen und anlagen. Siehe hierzu: Handbuch 
Denkmalschutz und Denkmalpflege, hrsg. von Dieter J. Martin 
und Michael Krautzberger, neu hrsg. von Dimitrij Davydov (4. 
aufl.), München 2017. – Denkmalrecht in Deutschland. Das Por-
tal zum Denkmalrecht in Deutschland im Denkmalnetz, http://
recht.denkmalnetzbayern.de. – Anna Maria Odenthal, Denkmal-
pflegepläne als Instrument der Bauerhaltung, in: Berlin im Wan-
del: 20 Jahre Denkmalpflege nach dem Mauerfall. Beiträge zur 
Denkmalpflege in Berlin; Bd. 35, Petersberg 2010, S. 291–296. 
– Zu ähnlichen formaten im europäischen raum siehe: Die Stadt 
der Moderne. Strategien zur erhaltung und Planung, hrsg. von 
Vittorio Magnago Lampugnani und Konstanze Sylva Domhardt, 
Zürich 2016.
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Der Denkmalpflegeplan erläutert den fachgerechten 
praktischen Umgang mit der Straße und dient der denk-
malgerechten Planung von Instandhaltungsmaßnahmen. 
Damit werden jene regelmaßnahmen und regeldetails 
festgelegt und vereinbart, die konkret bei der großglock-
ner-Hochalpenstraße keine Veränderung – im Sinne des 
Wortlauts im Denkmalschutzgesetz – darstellen und 
somit kein Veränderungsverfahren im Sinne der Bestim-
mungen des §  5 Denkmalschutzgesetz (Bewilligung der 
Zerstörung oder Veränderung von Denkmalen) erfordern. 
Diese Maßnahmen sind im Denkmalpflegeplan mit dem 
Zeichen ► gekennzeichnet. 

Veränderte nutzungsansprüche bringen häufig höhere 
ansprüche an die Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und 
Dauerhaftigkeit sowie an die Sicherheit der Benutzenden 
mit sich. Ziel ist es, bauliche Lösungen zu finden, die 
sowohl den anforderungen des Verkehrs, der Verkehrssi-
cherheit, den touristischen erfordernissen und den gesetz-
lichen Bestimmungen entsprechen, als auch den Kriterien 
der Denkmalpflege gerecht werden. Veränderungen, die 
damit verbunden sind, bedürfen naturgemäß in jedem 
fall des konkreten einvernehmens mit dem Bundesdenk-
malamt (Bewilligung gemäß § 5 abs. 1 DMSg).

geregelt wurden die Instandhaltungsmaßnahmen für 
elemente der Straße, die vielfach im Bestand erhalten sind 
und anlassbezogen einer wiederkehrenden Behandlung 
bedürfen. Diese sind: 

WegeoBerfLÄCHen (PfLaSterUng/ 
aSPHaLt)

Die anfänglich lediglich geschotterte großglockner-
Hochalpenstraße wurde bereits in den späten 1930er 
Jahren durch Pflasterungen der Kehren und anderen 
festen Belägen staubfrei gemacht. nur auf dem abschnitt 
der edelweißstraße hat sich ein Straßenbelag mit granit-
kleinsteinpflaster aus dieser ersten Veränderungsphase der 
großglockner-Hochalpenstraße erhalten (abb.  87). Im 
restlichen Verlauf bestehen asphaltdecken, die mehreren 
erneuerungszyklen – auch durch trassenverbreiterungen 
– unterlagen.

► Die Sanierung der fahrbahndecke und bestehender 
Park- und abstellflächen erfolgt durch ausbesserungen 
und erneuerungen der asphaltdecken einschließlich 
allfälliger Bodenmarkierungen. Beim einbau einer 
asphaltdecke werden die überlieferten wegbegrenzen-
den Strukturen und traditionellen Merkmale der Straße 
(Verlauf, Breite, randabschlüsse, entwässerungssysteme) 
beibehalten. 

► Die Pflasterung der edelweißstraße mit granit-
kleinstein im Bogenmuster wird als wichtiges Dokument 
der ersten Veränderungsphase der großglockner-Hochal-
penstraße der 1930er Jahre beibehalten und gegebenenfalls 
nach Bestand instandgehalten. Bei einer ausbesserung der 
fahrbahndecke werden die intakten Steine (Pflastersteine, 
Leistensteine) wiederverwendet. neuer Materialanteil 
wird in größtmöglicher Übereinstimmung mit dem alten 
Steinmaterial sowie der Machart gewählt. Die historischen 
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Spitzgräben und entwässerungssysteme werden im 
Bestand erhalten und saniert.

eine geplante Befestigung (asphaltierung, Pflaste-
rung) von derzeit geschotterten Parkplätzen bildet eine 
Veränderung, für welche das einvernehmen mit dem BDa 
erforderlich ist (Bewilligung gemäß § 5 abs. 1 DMSg). 

StÜtZMaUern (SteInMaUerWerK)

Stützmauern nehmen den erddruck aus dem Unter-
grund (Hangdruck, Böschung, Hinterfüllung etc.) auf 
und leiten talseitig die trassen- und Verkehrslasten ab. Sie 
regulieren auch die hinter der Mauer anfallenden Hang-
wässer. 

Die naturstein-Stützmauern der großglockner-
Hochalpenstraße variieren sehr stark. Dies ist einerseits 
durch unterschiedlich vorhandenes Steinmaterial auf 
Salzburger und Kärntner Seite der Straße zurückzufüh-
ren sowie andererseits – abhängig vom Zeitpunkt ihrer 
errichtung – auch von der oberflächenbearbeitung und 
Verlegungsart der Steine (Lesesteine mit rauer oberfläche 
und unregelmäßigen fugen, Bruch- und Werksteine mit 
rauen und glatteren oberflächen in annähernd gleichmä-
ßigen horizontalen Lagen) (abb. 88). 

Im Bereich der gletscherstraße finden sich verein-
zelt noch Stützmauerreste der glocknerhausstraße, des 
Vorgängerbaus der großglockner-Hochalpenstraße, die 
1893–1918 errichtet wurde. es handelt sich dabei um ein 
unregelmäßiges Bruchsteinmauerwerk. 

allgemein ist festzustellen, dass der Mauertypus der 
1930er Jahre ein unregelmäßiges fugenbild der Bruch-
steine zeigt (siehe Stützmauern edelweißstraße oder Mau-
erwerk gedenkzeichen). Die oberflächen sind abhängig 
vom Steinmaterial unterschiedlich glatt bzw. bossiert. 
Wenige Mauern besitzen regelmäßige Lagerfugen. 

Der bei den erweiterungen und Veränderungen der 
großglockner-Hochalpenstraße ab den 1950/60er Jahren 
verwendete Mauerwerkstypus besteht aus regelmäßig 
behauenen Steinen unterschiedlicher größe mit unre-
gelmäßigem fugenbild oder regelmäßigen horizontalen 
Lagerfugen. Die oberfläche der Mauern ist generell glat-
ter als jene der 1930er Jahre.

Zum teil stoßen ältere Stützmauern und jüngere 
Mauern direkt aufeinander und bilden ein inhomogenes 
erscheinungsbild, das aber gleichzeitig Veränderungen 
der vergangenen 80 Jahre ablesen lässt (abb. 89). 

Steinmauern erfordern periodische Überprüfungen 
und fachgerechten Unterhalt. 

► Die gestalterischen und technischen Bedingungen 
sowie die Materialauswahl bei einer Instandhaltung werden 
jeweils auf grundlage der vorhandenen Mauertypen und 
dort verwendeten Materialien eingehalten. grundsätzlich 
werden die Stützmauern im Bestand erhalten. Im falle 
von Instandhaltungsmaßnahmen wird das vorhandene 
Steinmaterial wieder verwendet bzw. ergänzungsmaterial 
passend beigezogen. Dabei wird auf farbigkeit und tex-
tur des Steinmaterials geachtet. Die handwerkstechnische 
ausführung an den sichtbaren Steinoberflächen orientiert 
sich an den jeweils bestehenden bzw. anschließenden 
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intakten Mauerteilen, um sich entsprechend einzufügen. 
Besonderes gewicht wird auf die gestaltung der Sicht-
flächen der Mauern gelegt. Wesentlich für Sanierungen 
ist, dass der fugenmörtel farblich angepasst und die fuge 
etwas zurückgesetzt verstrichen wird, das heißt, dass die 
Steine nicht „schwimmend“ erscheinen. 

aus statisch konstruktiven gründen kann der äußere 
eindruck des Mauertyps auch durch Blendmauern nach 
obiger Maßgabe erzielt werden, bei denen das sichtbare 
Mauerwerk einen Mauermantel bildet, der einen anders 
konstruierten inneren Kern (meist Beton) verkleidet. 

Im Zuge von Straßenverbreiterungen seit den 1950er 
Jahren wurden in einigen Bereichen die talseitigen Stütz-
mauern vom ursprünglichen trassenverlauf im Bestand 
belassen und mit betonierten fahrbahnauskragungen 

oder auf Stützen stehenden Hangbrücken überbaut. Im 
falle von Brückenerneuerungen werden die historischen 
Stützmauern als Zeitdokument der ursprünglichen tras-
senkonstruktion weiterhin im Bestand erhalten. Soweit 
sich im Zuge dieser Maßnahmen Veränderungen im tras-
senverlauf oder im Bestand ergeben, ist das einvernehmen 
mit dem BDa erforderlich (Bewilligung gemäß § 5 abs. 1 
DMSg).

BrÜStUngSMaUern

Die Brüstungsmauern sind frei stehende Mauern, die 
vor abstürzen sichern und die funktion eines gelän-
ders erfüllen. Sie bestimmen das erscheinungsbild von 
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Straßenverlauf und Brücken mit und sind – besonders 
als oberer abschluss einer Brückenkonstruktion – archi-
tektonisch von großer Bedeutung. Die Brüstungsmauern 
der großglockner-Hochalpenstraße sind als naturstein-
mauern ausgebildet und stehen entweder auf einer Stütz-
mauer, auf einer Brücke oder auf der oberkante einer 
Böschung bzw. eines abhanges (abb.  90). In der regel 
sind in der Mauerkrone senkrecht aufstehende randsteine 
eingelassen. 

Bei mangelndem Unterhalt zerfallen frei stehende 
Mauern rasch. Besonders gefährdend sind Kollisionen 
durch fahrzeuge. Umgekehrt sind baufällige Mauern und 
Brüstungen für den Verkehr gefährlich (ausfallen von 
Steinen, Verlust der Sicherungsfunktion).

► Die erhaltungsmaßnahmen entsprechen den allge-
meinen grundsätzen für Steinmauerwerk bei Stützmau-
ern (siehe dort). In erster Linie wird der Bestand erhalten 
und saniert. 

BÖSCHUngen/HangSICHerUngen

als Böschungen werden Hanganschnitte oder tal-
seitige Schüttungen bezeichnet, die durch die anlage 
eines Weges oder einer Straße entstanden sind und diese 
begrenzen. Sie sind visuell bedeutende Straßenelemente. 
Der Untergrund, die hydrologischen Verhältnisse, der 
Böschungswinkel und der Bewuchs sind für die Stabilität 
der Böschung maßgebend. größte gefahr geht von ero-
sion und rutschungen aus. 

► Wird eine Böschung infolge von Schäden instand-
gesetzt, wird die Böschungsfläche der bestehenden 
Böschungsstruktur angepasst. Stabilisierungen von fels-
böschungen werden durch im erscheinungsbild unauf-
fällige Maßnahmen ausgeführt, beispielsweise durch das 
Setzen von felsankern. Die Sichtwirkung der fels- und 
Steinoberfläche wird nicht verbaut. 

► Der an manchen Stellen vorhandene, trocken 
verlegte Steinsatz rollierter Böschungen (z. B. edelweiß-
straße, guttal) wird im Bestand erhalten und gegebenen-
falls instandgesetzt (abb. 91). 

ein flächenhafter auftrag von Spritzbeton ist im Sinne 
des §  4 abs. 2 DMSg nur bei unbedingt notwendigen 
absicherungsmaßnahmen bei gefahr im Verzug ohne 
vorherige Zustimmung des BDa – jedoch bei gleichzei-
tiger anzeige an dieses – zulässig. In anderen fällen stellt 
der flächige auftrag von Spritzbeton eine Veränderung 
dar, für die das einvernehmen mit dem BDa erforderlich 
ist (Bewilligung gemäß § 5 abs. 1 DMSg). 

Veränderungen an Böschungen durch lokale Straßen-
verbreiterungen sowie zusätzliche Befestigungen durch 
lokale Stützmauern oder Strebepfeiler bilden Veränderun-
gen, für die das einvernehmen mit dem BDa erforderlich 
ist (Bewilligung gemäß § 5 abs. 1 DMSg).

► neue Schutzeinrichtungen, wie gleitschneeböcke, 
Steinschlagschutzzäune, Steinschlagnetze, welche der 
Sicherheit der Straße dienen und zu keiner Beeinträch-
tigung des Straßenbildes führen, werden nach Bedarf 
ausgeführt. 
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Schutzbauwerke in baulicher Verbindung mit der 
Straße, wie Steinschlag- und Lawinengalerien, Schutz-
mauern, würden Veränderungen darstellen, für die das 
einvernehmen mit dem BDa erforderlich ist (Bewilli-
gung gemäß § 5 abs. 1 DMSg).

 LeItPLanKen/geLÄnDer

als lineare elemente, die sich über das Wegniveau 
erheben, sind geländer und Leitplanken visuell von gro-
ßer Bedeutung für das Straßenbild. 

► an einigen Stellen der großglockner-Hochalpen-
straße sind noch historische geländer bzw. Leitplanken 
aus den 1930er Jahren vorhanden (abb.  92a). Diese aus 
Metall bestehenden Leitplanken und geländer (dünne 
Steher mit eisenquerschienen) werden erhalten und gege-
benenfalls instandgesetzt. 

► Die Metallleitplanken der edelweißstraße stammen 
aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und stellen ihrerseits 
ein Dokument für die Veränderung der 1950/60er Jahre 
dar (abb. 92b). Die Leitplanken werden in ihrem Bestand 
erhalten und gegebenenfalls saniert. 

neue Leitelemente (Leitplanken) außerhalb des über-
lieferten Bestandes würden Veränderungen darstellen, 
für die das einvernehmen mit dem BDa erforderlich ist 
(Bewilligung gemäß § 5 abs. 1 DMSg).

ranDSteIne

randsteine sind am Weg- oder Straßenrand aufge-
stellte, untereinander nicht verbundene Steine. In regel-
mäßigen abständen gesetzt, bilden sie Kolonnen. Sie 
dienen einerseits als Leitlinie für die Straßenbenützenden, 
andererseits als absturzsicherung für fahrzeuge über 
abhängen. randsteine sind typische Bestandteile von 
Kunststraßen der alpen. Durch ihre vertikale ausrichtung 

heben sie sich auffallend von der fahrbahnebene ab. Sie 
gehören zu denjenigen Straßenelementen, die in besonde-
rer Weise den traditionellen Straßenbau verkörpern. auf 
der großglockner-Hochalpenstraße waren ehemals über 
16.000 randsteine aufgestellt.

nach den Planungen Wallacks haben die randsteine 
der großglockner-Hochalpenstraße unregelmäßige 
Köpfe, besitzen etwa die Profildimensionen 20 × 30 cm 
und sind etwa 1 m hoch. Die Steine sind mit einer leichten 
talneigung gesetzt und ragen circa 50 cm aus dem Boden. 
Die oberfläche der randsteine ist unbearbeitet und ergibt 
sich aus der groben Spaltung des Steins bzw. der verwen-
deten Steinart (rauriser gneis bzw. tauerngranit vom 
Steinbruch gigler in gmünd), sodass regelmäßigere und 
unregelmäßigere randsteine entlang der Straße aufgestellt 
wurden (abb. 93a, 93b, 93c). Bauzeitliche randsteine wei-
sen Spuren von Bohrlöchern zur Spaltung auf. 

► grundsätzlich werden die bestehenden randsteine 
erhalten. ersatzsteine werden in gleichem Material und 
gleicher form wie im historischen Bestand ausgeführt. 
Besonders wird darauf geachtet, die Steine nicht senk-
recht, sondern leicht in richtung tal geneigt zu versetzen 
(bei Brüstungsmauern senkrechte Setzung). 

KILoMeterSteIne

Die Kilometersteine der großglockner-Hochalpen-
straße sind farblich hervorgehoben und geben in regelmä-
ßigen abständen die zurückgelegten und vorausliegenden 
Kilometerzahlen des Straßenabschnittes an. Sie sind 
wichtige ausstattungselemente der Straße. 

Die Kilometersteine der großglockner-Hochalpen-
straße sind aus verschiedenen Steinmaterialien (z. B. 
adneter-Marmor oder granit) gefertigt und besitzen ein 
leicht vertieftes, weiß gefärbtes feld mit der Kilometerzahl 
des jeweiligen Straßenabschnittes (abb.  94a, 94b). Der 
überlieferte Bestand wird erhalten. 

92a. Großglockner Hochalpenstraße, Salzburg / Kärnten, historische 
Metallleitplanke aus den 1930er Jahren

92b. Großglockner Hochalpenstraße, Salzburg / Kärnten, Leitplanke der 
1950/60er Jahre auf der Edelweißstraße
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Der DenKMaLPfLegePLan fÜr DIe groSSgLoCKner HoCHaLPenStraSSe

entWÄSSerUngSanLagen/eInLaUf-
SCHÄCHte

als entwässerungsanlagen dienen einrichtungen oder 
Maßnahmen, die das Wasser aus der Straßenanlage oder 
der Straßenoberfläche wegführen bzw. von ihr fernhalten. 
entwässerungen sind immer gebaute einrichtungen. 
Mangelnder Unterhalt kann entwässerungseinrichtungen 
in kurzer Zeit funktionsunfähig werden lassen und z. B. 
durch Unterspülung oder Verstopfung zu deren Zerstö-
rung beitragen. 

► Bestehende, in die Stützmauern integrierte einlauf-
schächte und sonstige historische entwässerungsanlagen 

werden in ihrem Bestand erhalten und instandgesetzt. Sie 
sind insbesondere regelmäßig zu reinigen. ergänzungen 
werden in Material und form den bestehenden histori-
schen anlageteilen angeglichen. Soweit die historischen 
Zementrohrdurchlässe noch erhalten sind, werden sie 
bewahrt. gemauerte Durchlässe werden, außer zur 
Bestandssicherung, nicht mit Kunststoff- oder Betonroh-
ren ausgestattet, wobei eine Sichtbarkeit derselben vermie-
den wird. tritt der Durchlass oberhalb des Mauerfußes 
heraus, wird die Bodenplatte beim Wasseraustritt über 
die flucht der Mauer hinauskragen und in fließrichtung 
geneigt sein, damit ein Hinterziehen des Wassers und 
daraus entstehende erosionsschäden vermieden werden. 

93a, b, c. Großglockner Hochalpenstraße, Salzburg / Kärnten, unterschiedlich geformte, bauzeitliche Randsteine

94a, b. Großglockner Hochalpenstraße, Salzburg / Kärnten, Kilometersteine aus unterschiedlichem Steinmaterial
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BrÜCKen/VIaDUKte/LeHnengeWÖLBe/
DUrCHLÄSSe

Brücken sind Bauwerke, mit denen Verkehrswege über 
natürliche oder künstliche Hindernisse hinweggeführt 
werden. Viadukte werden mehr oder weniger hohe und 
lange Brücken einer Straße bezeichnet, die mit mehreren 
Zwischenstützen ein tal, eine Senke oder eine Hanglage 
überqueren. als Durchlass gilt ein kleines Brückenbau-
werk mit sehr geringer Spannweite über zumeist kleine 
Bachläufe. eine an einem Hang „lehnende“ Brücke wird 
als Lehnengewölbe bezeichnet. Brücken, Viadukte und 
Durchlässe unterscheiden sich nicht konstruktiv, sondern 
lediglich in ihren Dimensionen. 

aufgrund der Straßenverbreiterungen seit den 1950er 
Jahren sind die tragwerke der Brücken bei Weiterverwen-
dung der historischen Widerlager mittlerweile erneuert 
worden bzw. die mit naturstein gemauerten Lehnenge-
wölbe und Durchlässe durch betonierte fahrbahnauskra-
gungen überbaut (abb. 95). 

► für die Instandsetzung von Steinmauerwerk 
werden die grundsätze hinsichtlich Steinmauern (siehe 
Stützmauern) eingehalten.

Soweit sich Veränderungen im Zusammenhang mit 
den Verkehrsbauten ergeben, in welche der historische 
Bestand integriert ist, ist das einvernehmen mit dem 
BDa erforderlich (Bewilligung gemäß § 5 abs. 1 DMSg). 

tUnneL

Hochtortunnel und Mittertörltunnel sind baulich 
ausgestaltet und weisen gemauerte Portale und eine Wand-
verkleidung auf (abb.  96). aufgrund ihrer markanten 
erscheinung gehören sie zu den wichtigsten Bestandteilen 
der großglockner-Hochalpenstraße. 2002 und 2004 wur-
den die fahrbahnen abgesenkt, damit größere Busse auch 
bei gegenverkehr passieren können. 

► für die Instandsetzung von Steinmauerwerk 
werden die grundsätze hinsichtlich Steinmauern (siehe 
Stützmauern) eingehalten.

Soweit sich Veränderungen im Zusammenhang mit 
den galerien ergeben, in welche der historische Bestand 
integriert ist, ist das einvernehmen mit dem BDa erfor-
derlich (Bewilligung gemäß § 5 abs. 1 DMSg). Dies gilt 
auch für allfällige weitere galeriebauten im Straßenver-
band. 

für die anlassbezogene Umsetzung der beschriebenen 
Maßnahmen gemäß dem Denkmalpflegeplan wurden 
regularien zur Überprüfung und evaluierung festgelegt. 
Die Instandhaltungsmaßnahmen werden dokumentiert 
und die Dokumentation wird in einer zu vereinbarenden 
form und in zu vereinbarenden abständen an das BDa 
übermittelt. Die Maßnahmen werden in zu vereinbaren-
den abständen gemeinsam mit dem BDa im rahmen 
von festzulegenden Besichtigungsterminen evaluiert. 

Veränderungen, welche den Bestand (Substanz), die 
überlieferte (gewachsene) erscheinung oder künstlerische 
Wirkung beeinflussen könnten und vom Denkmalpflege-
plan nicht umfasst sind, bedürfen des einvernehmens mit 
dem BDa und im Sinne der Bestimmungen des § 5 abs. 1 
DMSg der Bewilligung durch das BDa. 

95. Großglockner Hochalpenstraße, Salzburg / Kärnten, aus 
Natursteinen gemauerte Brücke

96. Großglockner Hochalpenstraße, Salzburg / Kärnten, Südportal des 
Hochtortunnels mit geöffneten Schiebetoren
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Jeder Schiele ein Denkmal?  
Vom ausfuhrverbot zum Kulturgüter-
schutz1

eInLeItUng1

„Es erhebt sich die Frage, ob ein Gesetz, das unmittelbar 
nach Kriegsende 1918 gute Dienste geleistet hat, heute noch 
notwendig und sinnvoll ist. Denn niemand wird ernsthaft 
behaupten wollen, dass die Gefahr, die Habsburger könnten 
das Kunsthistorische Museum und Schloss Schönbrunn sei-
ner Schätze berauben, noch immer bestehe. Und auch die 
Siegermächte des 1. Weltkriegs haben meines Wissens keine 
aktuellen Forderungen mehr an Österreich…“ 2 

anlass für diese ausführungen zum ausfuhrverbotsge-
setz von 1918, die ein ganzes Kapitel im Buch otto ressler 
zum Kunstmarkt einnehmen, war die Versteigerung von 
egon Schieles „Mädchen“, einem großformatigen Ölge-
mälde des Künstlers aus der Spätphase, in der fachlitera-
tur auch als „Die Jungfrau“ bzw. als mögliches Porträt von 
Schieles frau edith angeführt (abb. 97).

Das auktionshaus „Wiener Kunstauktionen“, das 
ressler damals leitete, stellte bereits vorab einen aus-
fuhrantrag an das Bundesdenkmalamt, weil das gemälde 
international beworben werden sollte. Das Bundes-
denkmalamt führte – gemäß den Bestimmungen des 
ausfuhrverbotsgesetzes – ein Verfahren für hochrangiges 
Kulturgut durch und gab noch vor der auktion bekannt, 
dass das gemälde zu den bedeutendsten Spätwerken egon 
Schieles zähle und dass die ausfuhr nicht in aussicht 
gestellt werden könne, weil sein Verlust den österreichi-
schen Kulturgüterbestand beträchtlich schmälern würde. 

Bei der auktion am 6. Juni 1998 entwickelte sich ein 
Bietergefecht zwischen dem renommierten Privatsammler 
rudolf Leopold und einer – nicht näher bezeichneten 
– ausländischen Bietergruppe, die den Zuschlag erhielt 
unter dem Vorbehalt, dass das angekündigte ausfuhr-
verbot aufgehoben werde. Wenige tage später schied die 
Bietergruppe aus und rudolf Leopold ging als Sieger des 

 1  eröffnungsvortrag im rahmen des fachgesprächs am 6.6.2018 im 
Bundesdenkmalamt, Hofburg, Wien.

 2  Otto Hans Ressler, Der Markt der Kunst, 2001, S. 34.

gefechts hervor. ressler nahm dies trotz anfänglicher 
enttäuschung letztlich doch wohlwollend zur Kenntnis. 
er schließt mit den versöhnlichen Worten: „Als mir der 
Spediteur erzählte, über dem Eingangstor von Leopolds 
Privatadresse sei ein Transparent mit der Aufschrift „Ein 
Willkommen dem Mädchen!“ gespannt gewesen, lösten sich 
in mir mit einem Schlag alle Irritationen und Verkrampfun-
gen: Das „Mädchen“ war zu Hause! Es hatte im Museum 
Leopold einen würdigen Platz gefunden.“ 3 Das gemälde ist 
seit nunmehr 17 Jahren im Leopold-Museum nicht nur 
dem heimischen Publikum, sondern einem sehr großen 
internationalen Publikum zugänglich.

Dieses Beispiel wurde bewusst gewählt, weil sich der 
fall kurz vor der aufhebung des ausfuhrverbotsgesetzes 
ereignete, also vor Inkrafttreten der novelle des Denkmal-
schutzgesetzes, die für alle Beteiligten gravierende Ände-
rungen mit sich brachte: z. B. eine beträchtliche anhebung 
der Wertgrenzen für bewilligungspflichtiges Kulturgut, 
z. B. Ölgemälde von 120.000 Schilling auf 2.000.000 
Schilling (=150.000,– euro), Möbel von 50.000 Schilling 
auf 700.000 Schilling (=50.000 euro). neu war aber vor 
allem die regelung, dass bewegliches Kulturgut, das auf-
grund seiner besonderen Bedeutung im Inland erhalten 
werden soll, seither unter Denkmalschutz gestellt werden 
muss. resslers Publikation erschien nach Inkrafttreten des 
neuen Denkmalschutzgesetzes, als die auswirkungen in 
der täglichen Praxis bereits spürbar waren. er ging darauf 
allerdings nicht ein, da er für die gänzliche aufhebung der 
gesetzlichen aufruhrbestimmungen plädierte.

ein zweites Beispiel:
als im Jänner 2006 über die Medien bekannt wurde, 

dass das Porträt „adele Bloch Bauer I“ von gustav Klimt 
aus dem Jahr 1907 nach einem Schiedsgerichtsspruch an 
die erbengemeinschaft Bloch-Bauer ausgefolgt werden 
müsse, war österreichweit ein aufruf zu vernehmen, 
dass das gemälde, das zweifellos ein Hauptwerk gustav 

 3  ebenda, S. 22.
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Klimts und des österreichischen Jugendstils darstellt, doch 
in Österreich zu erhalten sei (abb. 98). 

es gab Unterschriftenlisten von Kunsthistoriker-
verbänden, Privatpersonen und kulturell engagierten 
Bürgerinitiativen, die die Kulturministerin aufforderten, 
ein Sonderbudget für den ankauf des gemäldes zu bewil-
ligen. Die „goldene adele“ wurde in der Presse als „Ikone 
österreichischer Kunst und einzigartiges kulturelles erbe“ 
bezeichnet. nicht zuletzt war es der Kunsthandel, der zu 
einer österreichweiten Spendenaktion aufrief, um eine 
Versteigerung im ausland zu verhindern, da evident war, 
dass kein österreichisches Museum imstande sein würde, 
die Mittel für einen ankauf aufzubringen. 

Viele besorgte Bürgerinnen und Bürger meldeten sich 
in der abteilung für bewegliche Denkmale, um anzu-
fragen, ob ein „ausfuhrverbot“ verhängt werden würde 
bzw. welche Maßnahmen das Denkmalamt zum erhalt 
des Werkes in Österreich setzen würde. es braucht nicht 
eigens darauf hingewiesen werden, dass die erteilung einer 
ausfuhrgenehmigung in diesem fall – wie in allen fällen 
der restitution auf der Basis der restitutionsgesetze – ein 
rein formaler akt ist. Das gemälde wurde zu einem Sensa-
tionspreis an ronald Lauder verkauft und noch im selben 
Jahr als eine der größten Museumsattraktionen weltweit 
im Museum of Modern art in new York präsentiert.

StatIStIK

Wie sieht nun die heutige Praxis aus? 
Wie viele Werke werden tatsächlich aufgrund ihrer 

Bedeutung unter Denkmalschutz gestellt, um sie in 
Österreich zu erhalten? 

tatsächlich wird jährlich für etwa 15–20 objekte (bzw. 
Konvolute von objekten, gelegentlich auch Sammlungen) 
die ausfuhr nicht in aussicht gestellt, weil aufgrund der 
besonderen künstlerischen, geschichtlichen oder kultu-
rellen Bedeutung ein Unterschutzstellungsverfahren in 
erwägung gezogen wird. Wenn man bedenkt, dass jährlich 
zwischen 1500 und 1800 ausfuhranträge in der abteilung 
für bewegliche Denkmale in Wien einlangen und darüber 
hinaus etwa 100 Kunstauktionen bearbeitet werden, kann 
man von einer Summe von circa 20- bis 30.000 objekten 
ausgehen, die jährlich hinsichtlich ihrer Bedeutung geprüft 
werden. Die anzahl der zurückgehaltenen objekte macht 
also nur einen winzig kleinen teil jener Kulturgüter aus, 
die tatsächlich zur ausfuhr gelangen. 

freIgaBen

es stellt sich nun die frage, warum in Österreich der 
großteil der Kulturgüter zur ausfuhr freigegeben wird. 
Dafür können drei wesentliche gründe genannt werden: 

97. Egon Schiele, Mädchen, Ölgemälde, 1917, Wien, Leopold Museum
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1.  einen beachtlichen teil der österreichischen Kunst-
handelsware macht der Bereich der zeitgenössischen 
Kunst aus, der zunehmend für rekordpreise bei auk-
tionen sorgt. nach den Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes §  16(4) benötigen die Werke lebender 
Künstler und solcher, seit deren tod noch nicht 20 
Jahre vergangen sind, keine ausfuhrgenehmigung. 
folglich wird für diese Werke eine Unterschutzstel-
lung nicht in erwägung gezogen, unabhängig davon, 
wie hoch der Verkaufspreis liegt und in welchen Staat 
die ausfuhr erfolgen soll. 

2. Werke, die nicht von österreichischen Künstlern bzw. 
Werkstätten geschaffen wurden, werden üblicherweise 
zur ausfuhr freigegeben, wenn nicht ein konkreter 
Bezug zu einer denkmalgeschützten Sammlung 
oder einem denkmalgeschützten Interieur besteht. 
Darunter befinden sich auch Werke renommierter 
internationaler Künstler und Künstlerinnen, für die 
Höchstpreise erzielt werden. Viele der genannten 
Werke weisen eine ausländische Provenienz auf und 
werden überhaupt nur zum Zweck der Versteigerung 
nach Österreich gebracht. In diesem fall besteht sogar 
ein rechtsanspruch zur Wiederausfuhr. 

3. Schließlich darf der große Bereich jener Kunsthan-
delsware nicht übersehen werden, der die Wohnzim-
mer vieler Österreicher und Österreichinnen ziert, von 
historischen Möbeln bis zu Uhren, Leuchten, teppi-
chen, Porzellan und Keramik, Metall- und glasware, 
vorwiegend aus der Zeit des 18. bis 20. Jahrhunderts, 
also die Sparte der gemischten antiquitäten, die oft 
als „gute Kunsthandelsware“ tituliert, jedoch nicht 
für schutzwürdig befunden wird, weil eine Vielzahl 

gleicher bzw. gleichwertiger objekte im Umlauf ist. 
In vielen fällen sind entwerfer bzw. Werkstätten nicht 
bekannt, was sich auf die Höhe des Schätzwertes bzw. 
Verkaufspreises auswirkt. Dies soll keineswegs die 
freude schmälern, mit diesen Dingen zu leben! es 
sind aber keine Denkmale.

BeWegLICHe, nICHt ZUr aUSfUHr 
 freIgegeBene DenKMaLe

Um welche art von objekten handelt es sich, für die 
die ausfuhr nicht erteilt bzw. ein Unterschutzstellungsver-
fahren durchführt wird?

nach den gesetzlichen Bestimmungen entscheidet die 
künstlerische, geschichtliche, kulturelle Bedeutung dar-
über, ob ein objekt als bewegliches Denkmal eingestuft 
wird oder nicht. Der finanzielle Wert (also Schätzwert bzw. 
Verkaufspreis) ist diesbezüglich nicht relevant. es können 
Hauptwerke der Kunstgeschichte sein, deren Verbleib im 
Inland zweifellos eine wirtschaftliche einbuße für den 
eigentümer oder die eigentümerin bzw. den Kunsthandel 
darstellt, weil im ausland höhere Preise zu erzielen wären, 

98. Gustav Klimt, Porträt Adele Bloch Bauer I, 1907, New York, Neue 
Galerie

99. Ludwig Wittgenstein, Tonplastik Mädchenkopf, 1925-1928, Wien 
Museum
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aber auch Werke von geringem finanziellem Wert, die 
für den internationalen Kunstmarkt eine untergeordnete 
rolle spielen. nicht zu vergessen jene Werke von lokaler 
Bedeutung, für die sich ohnehin nur die österreichische 
Käuferschicht interessiert.
1. Beim „Mädchenkopf“ von Ludwig Wittgenstein, ton-

plastik, entstanden 1925- 1928, handelt es sich um das 
einzige bildhauerische Werk von Ludwig Wittgenstein 
und um das einzige nennenswerte Kunstwerk, das 
je von einem Philosophen von Weltrang geschaffen 
wurde. es ist der Versuch die „wahre form“ in einem 
Kunstwerk umzusetzen und einen ausgleich zwischen 
ethik und Ästhetik zu finden (abb.  99). Die in der 
fachliteratur vielfach zitierte und interpretierte ton-
plastik wurde aufgrund ihrer künstlerischen und 
kulturellen Bedeutung 2007 unter Denkmalschutz 
gestellt. Maßgeblich war die Unikalität, mit ausnahme 
eines gipsentwurfes gibt es nichts Vergleichbares. 
Die Plastik wurde mehrmals auf auktionen in Wien 
angeboten und schließlich 2017 vom Wienmuseum 
erworben.

2. Der gedenkstein von 1616 aus admonter Marmor 
stammt von der Pfarrkirche in Mühlheim am Inn. 
Inschrift und Wappen weisen auf die familie Haun-
sperg hin, die seit dem 17. Jahrhundert die Herrschaft in 
Mühlheim innehatte und wesentlich zur erweiterung 
der Pfarrkirche beitrug (abb. 100). Der gedenkstein 
besitzt somit geschichtliche und kulturelle Bedeutung 
für den ort, aber auch für die gesamte umliegende 
region. er war 1961 aus der Pfarrkirche gestohlen 
worden und in Privatbesitz gelangt, bevor er 2004 bei 
den Wiener Kunstauktionen „im Kinsky“ zur Verstei-
gerung gelangte und von der Pfarre zurückerworben 
wurde. Der Denkmalschutz blieb aufrecht. Der Stein 
ist ein Beispiel dafür, dass bewegliche Denkmale nicht 
unbedingt ein Desiderat für ein internationales Publi-
kum darstellen.

3. Die Korrespondenz von erzherzog Johann mit anna 
Plochl, seiner späteren ehefrau, sowie seinen engsten 
Mitarbeitern und Vertrauten aus den Jahren 1821–1835, 
ist zwar großteils in einer Publikation von 2007 erfasst, 
die Briefe besitzen aber als originaldokumente einer 

100. Mühlheim am Inn, Oberösterreich, Pfarrkirche, Gedenkstein aus 
Adneter Marmor, 1616

101. Brief aus der Korrespondenz Erzherzog Johanns mit Anna Plochl, 
Graz, Steiermärkisches Landesarchiv
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epoche des politischen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen aufbruchs herausragende Bedeutung für die 
Steiermark und für Österreich, weshalb bei der Ver-
steigerung im Dorotheum im Juni 2017 die ausfuhr 
nicht in aussicht gestellt wurde (abb. 101). Die Briefe 
wurden vom Steiermärkischen Landesarchiv in graz 
angekauft und stellen eine wesentliche ergänzung der 
dort schon befindlichen Quellen zu erzherzog Johann 
dar. Der rufpreis war mit 2.800,- euro angegeben. Die 
Korrespondenz ist ein Beispiel dafür, dass bewegliche 
Denkmale nicht unbedingt im hochpreisigen Sektor 
angesiedelt sein müssen. Von einer wirtschaftlichen 
einbuße kann hier nicht die rede sein.

es ist demnach festzuhalten, dass heute, 100 Jahre 
nach Inkrafttreten des ausfuhrverbotsgesetzes für Kultur-
gut, für den überwiegenden teil der Kunsthandels- und 
auktionsware eine ausfuhrgenehmigung erteilt wird, dass 
aber vereinzelt, nämlich bei etwa 15–20 objekten pro Jahr 
(darunter können auch Sammlungen bzw. Konvolute 
sein!) die ausfuhrgenehmigung nicht in aussicht gestellt 
wird, weil aufgrund der Bedeutung ein Unterschutzstel-
lungsverfahren eingeleitet wird. etwa ein Drittel dieser 
objekte werden von öffentlichen Sammlungen erwor-
ben, die anderen gelangen in Privatbesitz oder bleiben 
unverkauft. Das Unterschutzstellungsverfahren muss 
mit dem jeweiligen eigentümer bzw. der eigentümerin 
durchgeführt werden. Unter den beweglichen Denkma-
len befinden sich immer wieder objekte, die einen sehr 
niedrigen Schätzwert aufweisen, sodass das zu erwartende 

„ausfuhrverbot“ wirtschaftlich nicht relevant ist, bzw. 
objekte, die für den internationalen Markt von vornher-
ein uninteressant sind. Vereinzelt befinden sich aber auch 
objekte bzw. Sammlungen darunter, die am internationa-
len Markt einen deutlich höheren Wert erzielen würden, 
z. B. Werke der Klassischen Moderne, insbesondere von 
egon Schiele und gustav Klimt. In diesen fällen kann das 
zu erwartende ausfuhrverbot einen nachteil in finanziel-
ler Hinsicht darstellen; in ideeller Hinsicht kann es aber 
auch als Mehrwert verstanden werden. es gibt immer 
wieder eigentümer und eigentümerinnen, die sich nach 
Beendigung eines Unterschutzstellungsverfahrens bei uns 
bedanken, weil sie der Meinung sind, dass ihr Kunstwerk 
(ihr Kulturgut) durch die Intervention des BDa eine auf-
wertung erfahren hat. 

In jedem fall werden die Denkmalkriterien sehr genau 
geprüft: Diese sind z. B. Qualität, erhaltungszustand, 
Häufigkeit im oeuvre des Künstlers, Häufigkeit inner-
halb einer Sparte bzw. einer epoche, geschichtliche und 
kulturelle Zusammenhänge, die relation zum Bestand 
der österreichischen Sammlungen und Museen. erst nach 
sorgfältiger Prüfung auf fachlicher grundlage und einho-
lung von Stellungnahmen von fachexpertInnen und der 
eigentümerInnen wird schließlich ein Unterschutzstel-
lungsbescheid erlassen. nicht jeder Schiele ist ein Denk-
mal! Somit ist die eingangsfrage beantwortet. 

Die erste fachliche Prüfung der objekte und die 
erstellung der gutachten zur Bedeutung im Sinne der 
Denkmalschutzbestimmungen erfolgt durch die referen-
tInnen der abteilung für bewegliche Denkmale. Die letzte 

102. Gustav Klimt, Wasserschlangen II, internationale Privatsammlung
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entscheidung, ob ein objekt unter Schutz gestellt wird 
oder nicht, obliegt nicht der fachabteilung, sondern dem 
Präsidium des BDa, das heißt in wie ferne ein Kulturgut 
ein bewegliches Denkmal darstellt, wird nicht von einer 
ausfuhrreferentin im alleingang entschieden. 

freIgaBe aUS BeSonDerS rÜCKSICHtS-
WÜrDIgen grÜnDen

Wenn ein bewegliches objekt unter Denkmalschutz 
steht, wird danach getrachtet, es auch langfristig im 
Inland zu erhalten. es gehört zum kulturellen erbe Öster-
reichs wie der Stephansdom, das goldene Dachl oder 
die festung Hohensalzburg. Bei Vorliegen gravierender 
rücksichtswürdiger gründe kann in Sonderfällen auch 
für denkmalgeschützte Werke eine ausfuhrgenehmigung 
erteilt werden. auch dies ist im Denkmalschutzgesetz 
(§  17 abs. 1 und 2) geregelt. Meist handelt es sich um 
private oder wirtschaftliche notfälle, die vom eigentümer 
dargelegt und vom Bundesdenkmalamt geprüft und abge-
wogen werden. 

Im fall von gustav Klimts Wasserschlangen II, einem 
Hauptwerk aus der Periode von 1904–1907, war die 
Herkunft aus einer verfolgten jüdischen familie (Jenny 
Steiner) ausschlaggebend, dass schließlich doch eine 
genehmigung zur ausfuhr erteilt wurde (abb. 102). Das 
denkmalgeschützte Werk wurde im Zuge einer Privatres-
titution ins ausland verkauft und der erlös zwischen der 
erbengemeinschaft nach Jenny Steiner und der letzten 
österreichischen eigentümerin aufgeteilt. ein erwerb 
durch eine öffentliche österreichische Sammlung wäre 

aus budgetären gründen nicht in Betracht gekommen. 
Die entscheidung hinsichtlich der rücksichtswürdigen 
gründe liegt letztlich beim Präsidium, die Prüfung erfolgt 
auch durch die rechtsabteilung des BDa.

Zuletzt seien noch zwei aufgabenbereiche der abtei-
lung für bewegliche Denkmale vorgestellt, die ebenfalls 
wesentliche aspekte des Kulturgüterschutzes abdecken. 

rÜCKfÜHrUng ILLegaL aUSgefÜHrter 
KULtUrgÜter 

abgesehen vom österreichischen Kulturgut, das 
aufgrund seiner herausragenden Bedeutung im Inland 
erhalten werden muss, darf auch die Verantwortung hin-
sichtlich des Kulturgutes anderer Staaten nicht übersehen 
werden, wenn dieses widerrechtlich ausgeführt wurde 
und in Österreich aufgefunden wird. Das BDa ist bereits 
seit 20 Jahren mit der rückführung illegal ausgeführter 
Kulturgüter befasst und agiert im Kontakt mit den auto-
ritäten der anderen Mitgliedstaaten als „Zentrale Stelle“ 
gemäß eU-gesetzgebung. In erster Linie geht es um 
die Identifizierung des widerrechtlich ausgeführten Kul-
turgutes, in zweiter Linie dann um Sicherstellungs- und 
Vermittlungstätigkeiten. Diese agenden werden von der 
abteilung für bewegliche Denkmale in Zusammenarbeit 
mit der rechtsabteilung wahrgenommen. So wurden im 
Laufe der letzten 20 Jahre bereits ungefähr 100 objekte 
in ihre Herkunftsländer zurückgeführt, allen voran 
Skulpturen aus kirchlichen einrichtungen der nachbar-
staaten, aber auch archäologische objekte und Münzen. 
ebenso konnte österreichisches Kulturgut wiederholt 

103. Korrespondenz Ludwig 
Wittgenstein mit Moritz Schlick, 
Schreiben vom 19.6.1923 (recte. 
1925), Brenner-Archiv, Innsbruck
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zurückgeführt werden. Man kann also bereits von einer 
erfolgsgeschichte sprechen (abb. 103). Die eU-richtlinie 
sowie das UneSCo-Übereinkommen von 1970 zur 
Bekämpfung des illegalen Handels und der rückführung 
gestohlener und illegal ausgeführter Kulturgüter sind im 
Kulturgüterrückgabesetz (Kgrg) von 2016 zusammenge-
fasst. Dieses bildet die rechtliche Basis für rückgabever-
fahren. 

BefrIStete aUSfUHr. ZUM Inter-
natIonaLen LeIHVerKeHr

Last but not least soll auch auf die Verantwortung 
hingewiesen werden, die die abteilung für bewegliche 
Denkmale in Zusammenhang mit dem internationalen 
Leihverkehr wahrzunehmen hat. nicht nur der erhalt 
beweglicher Denkmale im Inland ist aufgabe und Ziel 
des BDa, sondern auch die unversehrte rückkehr 

aller Kulturgüter, die auf ausstellungen in der ganzen 
Welt gezeigt werden. So wichtig es ist, dass österreichi-
sches Kulturgut international präsentiert und bekannt 
gemacht wird, so wichtig ist auch, dass dieses Kulturgut 
in unverändertem Zustand an künftige generationen 
weitergereicht werden kann (abb. 104). nach den gesetz-
lichen Bestimmungen (§ 22 abs. 1 DMSg) ist das BDa 
für die genehmigung der vorübergehenden ausfuhr für 
sämtliche Werke öffentlicher Museen und kirchlicher 
einrichtungen zuständig, aber auch für die Bestände 
aus Privatsammlungen, wenn diese bestimmte alters- 
und Wertgrenzen übersteigen. In Kooperation mit der 
abteilung für Konservierung und den restauratorInnen 
der jeweiligen Sammlungen und Institutionen wird diese 
aufgabe mit großer Sorgfalt und gewissenhaftigkeit 
wahrgenommen. Die bescheidmäßigen auflagen können 
für Leihgeber und Leihnehmer einen organisatorischen, 
zeitlichen und finanziellen Mehraufwand bedeuten, sollen 
aber für die objekte den größtmöglichen Schutz bieten. 

es wurden nun drei Kernbereiche betreffend den 
Schutz von beweglichem Kulturgut vorgestellt, wie er 
im Bundesdenkmalamt, insbesondere von der abteilung 
für bewegliche Denkmale wahrgenommen wird: Der 
Schutz österreichischen Kulturgutes in Verbindung mit 
ausfuhrverfahren (auf der Basis des DMSg), der Schutz 
österreichischen sowie internationalen Kulturgutes bei 
widerrechtlicher Verbringung auf der Basis des Kgrg, 
der konservatorische Schutz von Sammlungsbeständen im 
rahmen des internationalen Leihverkehrs. 100 Jahre nach 
Inkrafttreten des ausfuhrverbotsgesetzes für Kulturgut 
werden vom Bundesdenkmalamt vielfältige Maßnahmen 
gesetzt, die dem langfristen erhalt des gemeinsamen 
kulturellen erbes dienen. Wie die aktuelle Praxis von 
den betroffenen fachinstitutionen, von Kunstgalerien 
und auktionshäusern, von Zoll und Bundeskriminalamt 
wahrgenommen wird, wurde im rahmen des fachge-
sprächs „Jeder Schiele ein Denkmal?“ diskutiert. 

104. Installation eines Gemäldes für Ausstellungshalle. Titelbild aus 
Mobility of collections, Final Report and Recommendations to the 
cultural affairs committee, Publikation der OMC Expert Working Group, 
Brüssel 2010
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Die Bearbeitung von Kunstauktionen in 
der abteilung für bewegliche Denkmale

Mit diesem Beitrag soll ein kurzer einblick in einen 
teilbereich der tätigkeit der abteilung für bewegliche 
Denkmale – Internationaler Kulturgütertransfer im Bun-
desdenkmalamt geboten werden – nämlich die Bearbei-
tung von Kunstauktionen im Vorfeld der Versteigerungen.

es sollen kurz die gründe und Vorteile für eine solche 
Vorab-Bearbeitung erläutert, auf die diesbezügliche Bear-
beitungspraxis und den Verbleib von objekten, die einer 
ausfuhrbeschränkung unterliegen, eingegangen sowie 
einige spezielle aspekte und Problemstellungen angespro-
chen werden.

WarUM WerDen aUKtIonen VoraB 
 BearBeItet?

Im rahmen der auktionsbearbeitung erfolgt eine 
Prüfung der auktionsware im Hinblick auf die Denk-
malschutz- und ausfuhrbestimmungen. Zu dieser Vor-
abprüfung durch das Bundesdenkmalamt gibt es keine 
gesetzliche Verpflichtung, vielmehr ist dies als Service für 
die auktionshäuser und ihre Kundschaft zu verstehen. 
Potentielle Käuferinnen und Käufer eines Versteigerungs-
objektes können so rechtzeitig über eine mögliche aus-
fuhrbeschränkung informiert werden.

Diese Vorabprüfung ersetzt natürlich nicht eine 
notwendige ausfuhrgenehmigung. Das heißt, für einen 
bewilligungspflichtigen gegenstand, der ins ausland 
verkauft wird, muss auch ein formaler antrag auf Bewilli-
gung der ausfuhr gestellt werden.

Unmittelbar nach einer auktion langt daher zumeist 
eine größere anzahl von ausfuhransuchen zu den ver-
steigerten objekten ein, die dann aufgrund der bereits 
erfolgten Prüfung relativ rasch bearbeitet werden kann. 
Immerhin 30 % aller ausfuhrgenehmigungen werden für 
auktionshäuser ausgestellt, das waren im Jahr 2017 insge-
samt 528 Bewilligungen.

Behandelt werden in diesem Zusammenhang im 
Inland stattfindende auktionen von heimischen aukti-
onshäusern für die der abteilung ein auktionskatalog in 
gedruckter form zur Verfügung gestellt wird. Bearbeitet 

werden auktionen aus unterschiedlichen Sparten wie etwa 
alte Meister, gemälde und Papierarbeiten des 19.  Jahr-
hunderts, der klassischen Moderne und der zeitgenössi-
schen Kunst sowie antiquitäten, fotografie, autographen, 
Münzen, asiatika usw.

BearBeItUngSPraXIS

Die Bearbeitungspraxis in der abteilung für bewegli-
che Denkmale läuft folgendermaßen ab: Die übermittelten 
auktionskataloge werden auf potentiell denkmalwürdige 
oder auf gegebenenfalls bereits denkmalgeschützte objekt 
hin durchgesehen. In der folge wird die auktionsware in 
der Schaustellung – mit besonderem augenmerk auf die 
näher zu prüfenden gegenstände – im original besichtigt. 

für einzelne Versteigerungsobjekte, für die aufgrund 
einer gewissen Bedeutung eine weiterführende Bearbei-
tung notwendig erscheint, wird das auktionshaus um 
Mitteilung ersucht, ob es sich um eine in- oder auslän-
dische einbringung handelt. Dies wird deshalb erfragt, 
weil für objekte, die innerhalb der letzten drei Jahre nach 
Österreich eingeführt wurden, ein rechtsanspruch auf 
Wiederausfuhr besteht und sich in solchen fällen eine 
fachliche Bewertung daher erübrigt.

Zu den näher zu prüfenden objekten werden in der 
folge weitere recherchen und nachforschungen in der 
fachliteratur – beispielsweise in Sammlungskatalogen, 
Monographien und dergleichen –, in internen Daten-
banken und archiven wie etwa der Denkmaldatenbank, 
der ausfuhrdatenbank, in auktionskatalogen, im haus-
eigenen fotoarchiv aber auch im Internet sowie in den 
aktenbeständen des Bundesdenkmalamtes angestellt. In 
manchen fällen werden im auktionshaus noch genauere 
Informationen zur Herkunft einzelner objekte erfragt.

Weiters werden bei Bedarf zudem externe fachmei-
nungen eingeholt und anfragen an die expertinnen 
und experten in heimischen Museen und Sammlungen 
gestellt. Dieser Informationsaustausch mit inländischen 
Sammlungen dient der Klärung, was in den jeweiligen 
Beständen vorhanden ist – gibt es etwa Vergleichbares? 

Die Bearbeitung von Kunstauktionen in der Abteilung für bewegliche Denkmale
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– bzw. allenfalls auch der frage, ob die Möglichkeit eines 
ankaufes von relevanten objekten besteht.

auf Basis dieser recherchen wird dann die entschei-
dung getroffen, ob zu einzelnen objekten noch eine genau-
ere Prüfung hinsichtlich der Bedeutung des Kulturgutes 
sowie der einleitung eines Unterschutzstellungsverfahrens 

erforderlich ist und daher die ausfuhrbewilligung vorerst 
nicht in aussicht gestellt werden kann.

Das ergebnis dieser Prüfung wird dem auktionshaus 
vor der Versteigerung in einer schriftlichen Mitteilung 
bekanntgegeben. Die ankündigung einer möglichen 
ausfuhrbeschränkung unterliegt der genehmigung durch 

105. Meister des Florian Winkler-Epitaphs, Enthauptung Johannes des 
Täufers, um 1485/90, St. Pölten, Landessammlungen Niederösterreich

106. Meister des Florian Winkler-Epitaphs, Taufe Christi, um 1485/90, St. 
Pölten, Landessammlungen Niederösterreich
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das Präsidium des Bundesdenkmalamtes. Bei den meisten 
auktionen wird die ausfuhr aber für sämtliche objekte in 
aussicht gestellt.

Zu gegenständen, für die eine weiterführende Prü-
fung erforderlich ist, wird das auktionshaus im rahmen 
dieses Schreibens um Bekanntgabe des erwerbers ersucht.

Im Zuge eines Unterschutzstellungsverfahrens wird 
dann ein fachgutachten erstellt, das heißt es erfolgt 
nochmals eine fundierte Überprüfung und Darlegung, 
ob einem objekt tatsächlich die im Denkmalschutzgesetz 
geforderte geschichtliche, künstlerische oder sonstige kul-
turelle Bedeutung zukommt.

StatIStIK

Um eine Vorstellung vom Umfang der tätigkeit der 
abteilung für bewegliche Denkmale im arbeitsbereich 
„auktionsbearbeitung“ zu geben, sollen konkrete Zahlen 
aus dem Jahr 2017 genannt werden. Jährlich werden etwa 
100 auktionen bearbeitet, wobei der Umfang des jeweili-
gen Versteigerungsangebotes meist zwischen 200 bis 400 
gelegentlich auch bei bis zu 1000 Positionen liegt. Von 
dieser großen anzahl an auktionsobjekten wurde 2017 
für insgesamt 19 objekte bzw. Konvolute von objekten 
die genehmigung der ausfuhr nicht in aussicht gestellt. 

oBJeKte MIt angeKÜnDIgter aUSfUHr-
BeSCHrÄnKUng

Was passiert mit objekten, die voraussichtlich nicht 
zur ausfuhr freigegeben werden können?
–  Die Mehrheit der Objekte wird an inländische Privat-

personen verkauft. 
Mit diesen wird dann in der folge das Unterschutz-
stellungsverfahren durchgeführt.

–  Manche Objekte können von einer öffentlichen Samm-
lung erworben werden.
Diese gegenstände stehen damit – ohne weiteres Ver-
fahren – ex-lege unter Denkmalschutz.
als diesbezüglich besonders erfreuliches Beispiel soll 
der ankauf von zwei um 1485/90 entstandenen tafel-
bildern des Meisters des florian Winkler-epitaphs 
durch das niederösterreichische Landesmuseum prä-
sentiert werden. Die beiden tafeln mit Darstellungen 
aus dem Johannes-Leben, der „enthauptung Johan-
nes des täufers“ (abb.  105) und der „taufe Christi“ 
(abb. 106) waren ursprünglich teil eines flügelaltares, 
die vor vielen Jahren, unter nicht bekannten Umstän-
den, aus dem gesamtzusammenhang gerissen wurden. 
Der abteilung für bewegliche Denkmale waren die 
tafeln schon seit einigen Jahrzehnten durch wieder-
holte Befassungen bekannt. Bereits in den 1980er 

Jahren wurden die Werke als wichtige Zeugnisse der 
Wiener Malerei des späten 15. Jahrhunderts zur aus-
fuhr „gesperrt“, bis diese schließlich durch den erwerb 
des niederösterreichischen Landesmuseums im Zuge 
einer auktion im april 2016 mit den zugehörigen, 
in den dortigen Beständen befindlichen außentafeln 
wieder zusammengeführt werden konnten. 

107, 108, 109. Service für 12 Personen im originalen Reisekoffer, 
Kaiserliche Porzellanmanufaktur in Wien, 1788 – 1799, Gardiner 
Museum, Toronto
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–  Manchmal bleiben Objekte vorerst auch unverkauft. 
teilweise findet sich dafür im nachverkauf noch ein 
inländischer erwerber/eine inländische erwerberin 
oder die Stücke werden in einer nachfolgenden auk-
tion nochmals angeboten.

–  In einzelnen Fällen erfolgt auch eine spätere Freigabe von 
Objekten.
Manchmal werden vom erwerber bzw. von der erwer-
berin rücksichtswürdige gründe für eine ausfuhr gel-
tend gemacht. Hierbei sind vom Bundesdenkmalamt 
diese vom antragsteller vorgebrachten oder auch von 
amts wegen wahrgenommenen gründe gegenüber 
dem öffentlichen Interesse an der aufbewahrung des 
Kulturgutes im Inland abzuwägen. eine diesbezügli-
che entscheidung obliegt dem Präsidium.

auch dieser aspekt soll anhand eines konkreten 
fallbeispiels veranschaulicht werden. für ein in der Kai-
serlichen Porzellanmanufaktur in Wien unter der Ära 
Sorgenthal entstandenes 31teiliges Kaffee- und teeservice 
für 12 Personen im originalen reisekoffer (abb. 107, 108, 
109) wurde aufgrund der hervorragenden künstlerischen 
Qualität und der besonderen Seltenheit der garnitur im 
rahmen einer auktion die ausfuhrbewilligung nicht in 
aussicht gestellt. trotz zweimaliger Versteigerung konnte 
jedoch kein inländischer Käufer gefunden werden. Die 
einschlägigen Sammlungen im Inland sahen sich mangels 
ausreichender budgetärer Mittel nicht in der Lage einen 
ankauf zu tätigen und auch private Sammler beteiligten 
sich nicht an der Versteigerung. 

Interesse an einem erwerb bekundete in der folge 
ein ausländisches Museum, sodass mangels Verkaufsmög-
lichkeit im Inland der erwerb durch ein internationales, 
renommiertes Museum als beste Lösung erschien und die 
ausfuhrbewilligung aus rücksichtswürdigen gründen 
schließlich erteilt wurde. Maßgeblich für diese entschei-
dung war, dass die Porzellangarnitur dort der Öffentlich-
keit zugänglich und die erhaltung durch eine optimale 
konservatorische Betreuung sichergestellt sein würde. als 
positiver aspekt konnte auch die sich dadurch ergebende 
Möglichkeit der förderung der internationalen Bekannt-
heit österreichischer Kunst und Kultur gewertet werden.

eine nachträgliche freigabe von objekten erfolgt auch 
in fällen, wo sich im Zuge der weiteren genaueren Prü-
fung bzw. des Unterschutzstellungsverfahrens herausstellt, 
dass keine ausreichende geschichtliche, künstlerische oder 
sonstige kulturelle Bedeutung gegeben ist.

„SPeZIeLLe“ oBJeKte

neben den quasi „normalen“ objekten, die hinsicht-
lich ihrer Bedeutung für den österreichischen Kulturgut-
bestand beurteilt werden müssen, tauchen auch immer 

wieder objekte auf, die darüber hinaus im Hinblick auf 
spezielle Problematiken und fragen zu untersuchen sind.

Beispielsweise werden regelmäßig auch gegenstände 
bei Versteigerungen angeboten, die ihrer natur nach 
eigentlich wandfest sind, aus dem ursprünglichen Zusam-
menhang jedoch entfernt wurden und als mobile gegen-
stände auf den Kunstmarkt gelangt sind. Häufig finden 
sich etwa historische Kachelöfen, glasfenster und aus-
stattungsteile wie türen, Parkettböden, schmiedeeiserne 
gitter, Wandbespannungen und dergleichen. 

In diesen fällen ist die abteilung für bewegliche 
Denkmale verpflichtet, der Herkunft der objekte nach-
zugehen, um einen eventuellen Zusammenhang mit 
denkmalgeschütztem Bestand ausschließen zu können. 
aber auch unter den genuin beweglichen gegenständen 
des auktionsangebotes finden sich manchmal denkmal-
geschützte objekte.

ein aufrechter Denkmalschutz besteht etwa für 
objekte, die aufgrund Ihrer Herkunft aus kirchlichem 
oder staatlichem Besitz ex-lege unter Schutz stehen, da 
nie ein entsprechender negativer feststellungsbescheid 
ergangen ist oder auch für objekte, die schon früher im 
Zusammenhang mit ausfuhransuchen unter Denkmal-
schutz gestellt wurden. Weiters können dies gegenstände 
sein, die als Inventar eines Baudenkmals vom Unter-
schutzstellungsbescheid miterfasst wurden oder solche, 
die als Bestandteil einer denkmalgeschützten Sammlung 
vom Denkmalschutz betroffen sind.

Die Klärung dieser frage, ob für ein objekt ein 
aufrechter Denkmalschutz besteht oder nicht, gestaltet 
sich mitunter recht mühsam, zumal die nachforschun-
gen meist unter großem Zeitdruck zu bewerkstelligen 
sind. für die Sache äußerst hilfreich ist es, wenn vom 
auktionshaus bereits gemeinsam mit der einbringung 
genaue recherchen zur Provenienz getätigt wurden und 
bei anfragen mit dem Bundesdenkmalamt bestmöglich 
kooperiert wird.

Unter Umständen muss der betreffende Unterschutz-
stellungsbescheid hinsichtlich des Umfanges geprüft 
werden: Bezieht sich der Denkmalschutz etwa nur auf 
das gebäude oder wurden auch teile des Inventars davon 
erfasst? eventuell ist es auch erforderlich, beispielsweise 
anhand von historischen fotoaufnahmen zu recher-
chieren, an welchem Standort bzw. in welchem raum 
des denkmalgeschützten gebäudes sich das betreffende 
objekt ursprünglich befunden hat. es kann außerdem 
relevant sein, wann ein objekt aus einem konkreten 
Zusammenhang entfernt wurde das heißt vor oder nach 
der Unterschutzstellung. Zu eruieren ist allenfalls auch, 
ob ein objekt mit Zustimmung des Denkmalamtes ent-
fernt wurde.

In seltenen fällen taucht auch gestohlenes Kulturgut 
bei auktionen auf. In diesem fall wird das auktionshaus 



rosa Pum-Maderthaner

gebeten, das objekt von der auktion zurückzuziehen bis 
der Sachverhalt geklärt ist, was in der regel auch geschieht.

Zusammenfassend kann zum Thema „auktionsbear-
beitung“ festgehalten werden, dass der Zeitraum, der für 
die Überprüfung und Bewertung der auktionsware zur 
Verfügung steht, zumeist sehr knapp bemessen ist und der 
zeitgerechte abschluss mitunter eine besondere Heraus-
forderung darstellt.

Die Zusammenarbeit funktioniert im allgemeinen 
sehr gut. Die Kommunikation erfolgt in der regel rasch 

und unkompliziert und die auktionshäuser sind zumeist 
bemüht, die erforderlichen auskünfte möglichst schnell 
zur Verfügung zu stellen.

es wird davon ausgegangen, dass die vom Bundes-
denkmalamt schriftlich bekannt gegebenen voraussichtli-
chen ausfuhrbeschränkungen vor Beginn der Versteige-
rung vom auktionator verlautbart werden. andernfalls 
wäre eine Vorabprüfung und offizielle Mitteilung des 
ergebnisses aus unserer Sicht nicht zielführend und damit 
überflüssig.
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ausfuhr von Kulturgut aus der Sicht des 
auktionshauses Dorotheum zur Praxis in 
Österreich

Im Zusammenhang mit fragen der ausfuhr und 
Unterschutzstellung wird deutlich, dass transparente 
und rasche Verfahren sowie nachvollziehbare und klare 
Bescheide – wie vom Bundesdenkmalamt (BDa) in der 
täglichen Praxis gehandhabt – essentiell für die eigentü-
mer der betroffenen objekte, aber auch ganz allgemein 
für einen starken Kunstmarkt sind. 

einen großen anteil am erfolg des Dorotheum hatte 
in den vergangenen Jahren die zunehmende Internationa-
lisierung. ein großer anteil der objekte für bedeutende 
auktionen kommt aus dem ausland und geht auch wieder 
ins ausland zurück, die frage der Zulässigkeit der ausfuhr 
aus Österreich stellt sich daher in diesen fällen nicht. 

natürlich ergeben sich rund um den Prozess der 
einlieferung von objekten und dem Zuschlag bei der 
auktion immer wieder fragen um das Thema der rechts-
konformen ausfuhr von Kulturgut.

Die gesetzgebung jedes Landes enthält Bestimmungen 
über die Zulässigkeit der ausfuhr von Kulturgütern, bei 
jeder einbringung sind deshalb im Zuge der recherchen 
zur Provenienz des objektes auch die frage zu klären, 
ob die ausfuhr des objektes aus dem Herkunftsland des 
einbringers im einklang mit dessen rechtsvorschriften 
war. In diesem Zusammenhang ist gerade eine novelle 
zur eU – Zollverordnung in Vorbereitung, die für die 
einfuhr von objekten aus Drittstaaten in die eU zusätzli-
che Schranken durch erhöhte zollrechtliche Deklarations- 
und Sorgfaltspflichten vorsieht. 

ZUr PraXIS HInSICHtLICH Der aUSfUHr 
Von DeM DorotHeUM ZUr aUKtIon 
ÜBergegeBen oBJeKten

Im Vorfeld der auktion werden die Kataloge dem 
BDa gesendet. einige tage vor dem auktionstermin gibt 
das BDa bekannt, bei welchen objekten voraussichtlich 
ein öffentliches Interesse am erhalt im Inland besteht und 
eventuell ein Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet 

werden wird. Diese Meldung des BDa erfolgt im rahmen 
einer sehr guten Kooperation und einer grundsätzlichen 
Serviceorientiertheit des BDa als unverbindliche Vor-
abeinschätzung und eröffnet damit für das Dorotheum 
die Möglichkeit, bereits vor der auktion abzuschätzen, 
für welche objekte voraussichtlich eine ausfuhrbewilli-
gung notwendig sein wird. für alle Vorgänge rund um 
die abwicklung der auktion ist dies auch angesichts der 
großen anzahl an objekten eine entscheidende Verein-
fachung, erleichtert die praktische Disposition über die 
objekte und damit auch für beteiligte einbringer und 
Käufer die entscheidungsfindung. Darüber hinaus ist 
diese transparente und rasche entscheidungsfindung des 
BDa auch für einen starken Kunststandort Österreich 
ganz allgemein von hoher Bedeutung und stellt im Ver-
gleich zu anderen Ländern keine Selbstverständlichkeit 
dar.

Liegt nun der fall vor, dass das BDa mitgeteilt hat, 
dass ein Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet wird 
und voraussichtlich keine ausfuhrbewilligung erteilt wer-
den wird, kann das Dorotheum so bereits vor der auktion 
gemeinsam mit den einbringern und Kaufinteressenten 
entscheiden, ob eine Versteigerung nur an Inländer vor-
genommen wird – dies ergab sich in der überwiegenden 
anzahl der fälle aus praktischen gründen so – oder ob 
nach der Versteigerung an einen Bieter mit Sitz im aus-
land ein Bewilligungsverfahren eingeleitet werden muss. 
In diesem Verfahren können dann besonders berücksich-
tigungswürdige gründe für eine ausfuhr vorgebracht wer-
den, die das öffentliche Interesse an einer aufbewahrung 
des Kulturguts im Inland übersteigen. In diesen fällen 
besteht auch die Möglichkeit eines ersatzkaufverfahrens, 
das jedoch – so wie es derzeit gesetzlich ausgestaltet ist 
– eine lange Verfahrensdauer und eine doch erhebliche 
rechtsunsicherheit für Käufer und Verkäufer mit sich 
bringt und daher in der Praxis wenig attraktiv ist. 

anzustreben wäre daher, durch eine modifizierte gesetz-
liche regelung eine Verbesserung der förderung des aus-
gleichs zwischen öffentlichen Interessen an einem Verbleib 
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des Kulturguts im Inland und den privaten Interessen des 
eigentümers, wie das Interesse an der erzielung eines sich 
auf dem freien Markt bildenden fairen Preises und das Inte-
resse an einer geringstmöglichen eigentumsbeschränkung, 

zu erreichen. Dies könnte etwa im rahmen von Vor-
kaufsrechten des Staates, wie auch in anderen Ländern 
vorgesehen, und der einrichtung von staatlichen fonds zur 
finanzierung von ankäufen geschehen.
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Sotheby’s und die Zusammenarbeit mit 
der abteilung für bewegliche Denkmale 
des Bundesdenkmalamtes

Sotheby‘s ist seit 1981 in Österreich mit einem Büro 
vertreten und arbeitet seitdem eng mit der ausfuhrab-
teilung des Bundesdenkmalamtes (BDa) hinsichtlich 
ausfuhr von Kunstwerken und -gegenständen zusammen. 
War es in den 1990er Jahren noch üblich, jedes objekt der 
ausfuhrabteilung zur genehmigung vorzulegen, kam es 
mit der novelle des ausfuhrgesetzes 1999 zu einer erleich-
terung für den Kunsthandel insoferne, da Wertgrenzen 
eingeführt wurden und nun nicht mehr jedes einzelne 
objekt, oft von geringem Wert, eine genehmigung benö-
tigte. 

Sotheby‘s hat sich darauf spezialisiert, hochwertige 
Kunstobjekte in Österreich für den Verkauf in den inter-
nationalen auktionen weltweit zu finden. Diese werden 
in Zusammenarbeit mit der abteilung für bewegliche 
Denkmale des BDa ausgeführt und in den jeweiligen 
auktionen für die österreichischen Besitzer verkauft. 

Immer wieder sind darunter auch objekte, die für 
Österreich wichtig sind und als österreichisches Kulturgut 
deklariert werden. Diese erhalten dann keine ausfuhr. 
Sotheby‘s ist es in folge dann des öfteren dennoch gelun-
gen, in Österreich Käufer wie das Liechtenstein Museum 
oder die Musiksammlung der Stadt Wien zu finden und 
so das Kulturgut in Österreich zu erhalten. Die Zusam-
menarbeit mit der abteilung für bewegliche Denkmale 
war hier immer äußerst professionell und kooperativ. 

Durch das Kunstrückgabegesetz von 1998 kam es in 
der folge zu Verkäufen restituierter Kunstwerke aus öster-
reichischen Museen in internationalen auktionen. 2010 
dann auch zur ersten Privatrestitution, der eine einigung 
der österreichischen Besitzer mit den in Kanada lebenden 
erben des ursprünglichen eigentümers zugrunde lag. 
auch und gerade in solchen fällen war eine transparente 
und offene Kommunikation und Zusammenarbeit mit 
der abteilung für bewegliche Denkmale und dem Präsi-
dium des BDa essentiell und hilfreich.

natürlich sind die administrativen abläufe langwie-
rig und äußerst bürokratisch, was für unser doch recht 
schnelles geschäftsleben manchmal herausfordernd ist. 

Unsere erfahrung ist aber immer sehr positiv gewesen, 
und vor allem durch direkte und schnelle Kommunikation 
geprägt. Dafür möchten wir auch einmal Danke sagen.

abschließend soll noch kurz auf die Problematik der 
Unterschutzstellung bzw. der ausfuhrsperre für gewisse 
Kulturgüter eingegangen werden. Wenn berücksichti-
gungswürdige gründe vorliegen ist es uns in der Vergan-
genheit meist, wenn auch oft nach langer Zeit, gelungen, 
eine für alle annehmbare Lösung zu finden wie z. B. 
einen Verkauf an ein Museum, auch im ausland. Wenn 
solche gründe nicht vorliegen und eine Sperre erfolgt, 
bedeutet dies für den Besitzer meist eine dramatische 
Wertminderung seines Kunstobjektes. Viele würden Ihr 
Kunstwerk gerne einem Museum verkaufen, die Museen 
verfügen aber über kaum Budget. eine anregung hier: die 
gründung eines fonds, ähnlich dem national fund in 
großbritannien, der in solchen fällen einen ankauf des 
Kunstwerkes durch den Staat ermöglicht.

Sotheby’s und die Zusammenarbeit mit der Abteilung für bewegliche Denkmale/BDA
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ausfuhr von Kulturgut aus der Sicht des 
Handels

Das Bundesdenkmalamt leistet hervorragende arbeit 
auf dem gebiet des Denkmalschutzes und der Bewahrung 
österreichischen Kulturgutes. gleichzeitig ergeben sich 
durch das erfordernis einer ausfuhrbewilligung für den 
Handel enorme Beschränkungen und Hürden, interna-
tionale Wettbewerbsnachteile und faktische Unkosten in 
beträchtlicher Höhe.

Das Verbringen von Kunstwerken gehört bei der Kunst-
handelsfirma Wienerroither & Kohlbacher bei jährlich bis 
zu acht Messen im ausland und mehreren Verkaufsausstel-
lungen in unserer new Yorker Partner-galerie zum alltag. 
Der Handel lebt von der flexibilität, sei es, spontan eine 
Werkliste für eine Verkaufsausstellung aufgrund eines kurz-
fristigen ankaufs zu erweitern oder sei es die freiheit, einem 
Kunden auf einer ausländischen Messe sein neu erstandenes 
Kunstwerk auszuhändigen. Das Denkmalschutzgesetz in 
der derzeitigen fassung macht dies unmöglich, zumal auch 
die Wert- und altersgrenzen für ausfuhrbewilligungen 
wesentlich niedriger sind als beispielsweise in Deutschland 
und folglich viel mehr Werke bewilligungspflichtig sind als 
in anderen Ländern. Bedingt durch die hohe anzahl von 
ausfuhransuchen und die lange Bearbeitungszeit, die nach 
dem gesetz bis zu vier Wochen in anspruch nehmen kann 
(§  18 abs 4 DMSg), ist der österreichische Kunsthandel 
gegenüber ausländischen Händlern international nicht 
wettbewerbsfähig.

Bei Wienerroither & Kohlbacher wird mangels optio-
nen in der Praxis dann auf vorübergehende ausfuhranträge 
ausgewichen. Die Bearbeitung geht zwar deutlich schneller, 
bedingt jedoch die rückbringung der Werke nach Öster-
reich innerhalb einer vorgegebenen frist. Damit gehen eine 
reihe von Problemen einher, allen voran die gigantischen 
transportkosten, die sich tatsächlich verdreifachen können, 
wenn ein Werk von einer Messe im ausland, wieder zurück 
nach Österreich muss, um es anschließend mit einer end-
gültigen ausfuhrbewilligung wieder ins ausland zu schi-
cken. Der wirtschaftliche Schaden beläuft sich derzeit pro 
Kunstwerk auf circa 2.000 euro pro transportweg. Davon 
abgesehen wird es in Zeiten von „Same-Day-Delivery“ für 
uns immer schwieriger, vor dem Käufer zu rechtfertigen, 
dass sein neu erworbenes Kunstwerk erst in einem oder 

gar zwei Monaten geliefert werden kann. erschwerend 
wirkt das allgegenwärtige risiko, Kunstwerke im ausland 
anzubieten, idealerweise zu verkaufen, die eventuell einer 
späteren ausfuhrsperre unterliegen und folglich Österreich 
nicht mehr verlassen dürfen. Die finanziellen auswirkun-
gen eines solchen Schadens wären außerordentlich hoch. 
Der enorme Verwaltungsaufwand der ansuchen, Befris-
tungen, rückmeldungen, Wiederausfuhren etc. ist auch in 
den Personalkosten einer doch kleinen Kunsthandelsfirma 
schmerzhaft spürbar.

eine gesetzeslage, die dem Unternehmer ein solches 
finanzielles risiko aufbürdet, schadet der Wirtschaft. als 
maßgebender Wirtschaftsfaktor ist der Kunsthandel auch ein 
Kulturträger, der Österreich im ausland vertritt, global agiert 
und unsere kulturelle Identität unterstützt und bewahrt. 
Leihgaben an Museen in der ganzen Welt stehen auf unse-
rer tagesordnung. nicht zu vergessen, dass Wienerroither & 
Kohlbacher vor allem Kunst aus dem ausland zurückkauft 
und nach Österreich bringt. Der Handel hat dadurch auch 
zur Verbreitung und Popularität österreichischen Kulturguts 
im ausland einen redlichen Beitrag geleistet. 

resümierend kann festgestellt werden, dass eine refor-
mierung des Prozesses der Bearbeitung von ausfuhran-
suchen aus der Sicht des Handels dringend nötig ist, um 
sich an die aktuellen Bedingungen anzupassen. Kulturgü-
terschutz ist selbstverständlich auch uns ein anliegen. ein 
Vorschlag aus der gesamten Händlerschaft wäre ein digitaler 
„reisepass“ für jedes einzelne Kunstwerk, der unabhängig 
vom Verkauf, ohne angabe des Zielortes beantragt werden 
kann und nicht nur einmalig gilt, sondern wie ein üblicher 
reisepass für eine unbegrenzte Zahl an ein- und ausfuhren 
verwendet werden kann. Der Bearbeitungsaufwand könnte 
dadurch reduziert werden, die Verbringung von Kulturgut 
könnte transparenter gestaltet werden und zudem wäre ein 
flexibles agieren für den Handel gewährleistet, während 
gleichzeitig den anforderungen des Kulturgüterschutzes 
entsprochen wird. Darüber hinaus würden wir eine anpas-
sung an das Deutsche Kulturschutzgesetz befürworten, 
sowohl hinsichtlich der höheren Wert- und altersgrenzen 
als auch der kürzeren Bearbeitungszeit von ausfuhranträ-
gen von maximal 10 tagen gemäß § 24 abs 7 KgSg. 

Ausfuhr von Kulturgut aus der Sicht des Handels
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Verschwunden – gefunden – 
 Zurückgebracht

Die abteilung für bewegliche Denkmale – Internatio-
naler Kulturgütertransfer ist nicht nur für die kontrollierte 
ausfuhr von beweglichem Kulturgut, sondern auch für die 
rückführung von illegal verbrachtem Kulturgut zustän-
dig. Das betrifft einerseits österreichisches Kulturgut, das 
widerrechtlich ins ausland verbracht wurde, und ande-
rerseits das Kulturgut anderer Staaten, das widerrechtlich 
nach Österreich eingeführt wurde. 

Der europäische Binnenmarkt ist ein raum ohne 
grenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist. Die eU 
hat festgestellt, dass diesem grundsatz einfuhr-, aus-
fuhr- und Durchfuhrverbote oder -beschränkungen nicht 
entgegenstehen, da diese dem Schutz des nationalen Kul-
turgutes von künstlerischem, geschichtlichen oder archäo-
logischen Wert dienlich sind. Daher wurde mit 15. Mai 
2014 die „rL 2014/60/eU“ vom europäischen Parlament 
und rat verabschiedet, welche die rückgabe von unrecht-
mäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates ver-
brachtem Kulturgut regelt. Diese richtlinie ist innerhalb 
der europäischen gemeinschaft als ein supranationales 
normengesetz zur Verhinderung gesetzwidriger exporte 
von Kulturgütern geschaffen worden. 

Der verpflichtenden Umsetzung dieses supranationa-
len normengesetzes in nationales recht ist man mit dem 
Bundesgesetz über die rückgabe unrechtmäßig verbrach-
ter Kulturgüter („Kulturgüterrückgabegesetz Kgrg“) 
nachgekommen. Bei dem „Kgrg“ handelt es sich nicht 
nur um Umsetzungsgesetz zur „rL 2014/eU/60“, sondern 
auch zum „UneSCo Übereinkommen über Maßnahmen 
zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen einfuhr, 
ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ von 1970, das 
von Österreich 2015 ratifiziert wurde. War bis zum Kgrg 
nur die rückgabe unrechtmäßig verbrachter Kulturgüter 
innerhalb der Mitgliedstaaten der europäischen Union 
mit der rL 9377/eg, die ende 2015 ihre gültigkeit ver-
lor, gesetzlich geregelt, so ermöglicht das regelwerk des 
UneSCo-Übereinkommens die rückführung illegal 
ausgeführter Kulturgüter auch außerhalb der eU – aller-
dings nur mit jenen Staaten, die das abkommen ratifiziert 
haben.

Somit bilden die „rL 2014/60/eU“ und das 
„UneSCo-Übereinkommen über Maßnahmen zum 
Verbot und zur Verhütung der unzulässigen einfuhr, 
ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ von 1970 die 
Basis für den internationalen Kulturgüterschutz. Durch 
diese richtlinie und dieses abkommen soll auch die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten beim 
Schutz des kulturellen erbes gefördert werden. 

Die „rL 2014/60/eU“ verpflichtet die Mitgliedstaaten 
der eU gemäß „IMI-Vo 1024/2012/eU“ zur nutzung 
des „Internal Market Informationssystem“ der eU (IMI), 
das den herkömmlichen Postlauf und den Mailverkehr 
ersetzt, um einerseits die einheitliche anwendung der 
„rL 2014/60/eU“ zu fördern und andererseits die Zusam-
menarbeit der Mitgliedstaaten zu stärken. Daher wurde 
ein spezifisches Modul des IMI-Kommunikationssystems 
gemeinsam mit expertinnen und experten der Mitglied-
staaten – unter intensiver Beteiligung Österreichs1 – für 
Kulturgüter entwickelt. Die „IMI-Vo 1024/2012/eU“ 
regelt die anwendungsbereiche, verpflichtet zur Verwal-
tungszusammenarbeit, hilft bei der Suche nach Behör-
denzuständigkeiten, überbrückt aufgrund vordefinierter 
und übersetzter Standardfragen und -antworten in allen 
eU-Sprachen Sprachbarrieren und dient der Kommuni-
kationserleichterung und -beschleunigung (abb. 110).2 

Da die Zuständigkeit der Durchführung der „rL 
2014/60/eU“ bei den zentralen Stellen des jeweiligen 
Mitgliedstaates liegt, sind in Österreich das Bundes-
denkmalamt und das Österreichische Staatsarchiv mit 
diesen agenden betraut, wobei die Mitgliedstaaten auf 

 1  Ulrike emberger, Leiterin der abteilung für bewegliche Denk-
male – Internationaler Kulturgütertransfer. 

 2  Das führt zu einer großen anzahl von Hinweisen seitens der 
nachbarstaaten Österreichs aber auch griechenlands. So mussten 
im Jahr 2016 – dem Beginn der verpflichtenden nutzung von 
IMI – 633 Benachrichtigungen und Mitteilungen beantwortet 
werden, was aufgrund der Komplexität des Systems ein enormer 
Zeitaufwand ist.
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Verwaltungsebene zusammenarbeiten.3 Die Koopera-
tion in Bezug auf die rückbringung ins Inland oder der 
rückgabe ins ausland erfolgt mit Interpol (und anderen 
zuständigen Stellen in Bezug auf gestohlene Kunstwerke), 
dem Bundeskriminalamt und den gerichten. 

Die „rL 2014/60/eU“ gelangt nur bei jenen Kul-
turgütern zur anwendung, die nach dem 1.  Jänner 1993 
unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staates verbracht wurden. Dabei ist es nicht relevant, ob 
es sich um gestohlenes oder nicht gestohlenes Kulturgut 
handelt. Maßgeblich ist die widerrechtliche Verbringung. 
Wesentlich ist jedoch, ob die Kulturgüter nach den nati-
onalen Bestimmungen geschützt oder schutzwürdig sind.

Die aufgaben des Bundesdenkmalamtes bei diesen 
Verfahren sind sehr vielfältig, wobei die abteilung für 
bewegliche Denkmale – Internationaler Kulturgütertrans-
fer und den mit den „ausfuhragenden“ beauftragten Kol-
leginnen und Kollegen aus den Bundesländern eng mit 
der rechtsabteilung des Bundesdenkmalamtes zusam-
menarbeiten. gegebenenfalls wird auf Unterstützung von 
internen und externen fachkolleginnen und -kollegen 
zurückgegriffen. Der erste Schritt ist immer die Identi-
fikation des Kulturgutes, die Prüfung seines erhaltungs-
zustandes, seiner Lagerung und gegebenenfalls das Setzen 
von Maßnahmen für eine konservatorische Betreuung. 
Unterstützung bei Vermittlungs- und Sicherungsmaß-
nahmen zählen ebenso zu den agenden wie die Prüfung 
der rechtlichen Möglichkeiten für eine rückbringung, die 
erstellung von gutachten und Dokumentation, die Kon-
taktnahme mit gerichten, die Beauftragung der finanz-
prokuratur bei Verfahren im ausland und gegebenenfalls 
bei ausländischen rechtsvertreterinnen und -vertretern, 
die Kontaktaufnahme via IMI mit den zentralen Stellen 
der Mitgliedstaaten, die Berichterstattung an die eU-
Kommission und ein jährliches treffen der Expertgroup 
for cultural goods in Brüssel (abb. 111).

So komplex die abwicklung einer rückführung von 
widerrechtlich verbrachtem Kulturgut ist, so erstaunlich 
sind auch die ergebnisse der abgeschlossenen fälle. exem-
plarisch seien einige wenige angeführt, in denen entweder 
Österreich von einem Staat um Mithilfe ersucht wurde 
oder Österreich einen Mitgliedstaat der eU um Unter-
stützung bat (abb. 112).

Beispielsweise wurde Österreich über IMI ersucht ein 
1999 in Schweden gestohlenes Buch, das 1999 und 2011 
zur Versteigerung gebracht worden war, zu identifizieren, 
da es sich zurzeit in einem Wiener antiquariat befindet. 
Im Zuge der recherchen stellte sich heraus, dass dieses 

 3  Die rückführung illegal ausgeführter Kulturgüter auch außerhalb 
der eU, betrifft alle Staaten, die das UneSCo-abkommen von 
1970 ratifiziert haben, erfolgt vorrangig auf diplomatischem Wege 
und fällt daher nicht in die Zuständigkeit des Bundesdenkmalam-
tes. 

antiquariat bereits seit 2013 mit der ersuchenden Institu-
tion über eine rückabwicklung ohne finanziellen Verlust 
verhandelt. Da nun der ersuchende Staat bereits seit 2013 
Kenntnis darüber hatte, wo sich das Buch befindet und 
in Verhandlungen über eine rückabwicklung stand, das 
IMI-ersuchen 2016 gestellt wurde, war die Drei-Jahres-
frist für eine rückgabeklage verstrichen. Diese frist läuft 
ab dem Zeitpunkt, an dem der Mitgliedstaat, aus dessen 
Hoheitsgebiet das Kulturgut unrechtmäßig verbracht 
wurde, Kenntnis vom ort, wo sich das objekt befindet, 
erhält. Weiterführende tätigkeiten seitens der abteilung 
für bewegliche Denkmale – Internationaler Kulturgüter-
transfer waren somit hinfällig.

Zypern nahm im Dezember 2017 über IMI Kontakt 
auf und teilte mit, dass in einem deutschen auktionshaus 
Ikonen aus dem 16. Jahrhundert zur Versteigerung gelan-
gen, die, laut auskunft des deutschen auktionshauses, 
aus Österreich eingebracht worden waren. Durch die 
Kontaktaufnahme unsererseits mit dem österreichischen 
einbringer konnte in erfahrung gebracht werden, dass 
die Ikonen wieder in Österreich sind, jedoch nicht aus 
dem 16.  Jahrhundert, sondern aus dem 18.  Jahrhundert 
stammen und in den 1970er Jahren in Istanbul erworben 
wurden. Da nun die unrechtmäßige Verbringung aus 

110. Ikone, Griechenland, 18. Jahrhundert, 2007 – 2008 in Athen 
gestohlen 
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VerSCHWUnDen – gefUnDen – ZUrÜCKgeBraCHt

zypriotischem Hoheitsgebiet vor dem 1. 1. 1993 stattfand, 
greift die „rL 2014/60/eU“ nicht. Das Bundesdenkmal-
amt musste somit Maßnahmen zur Klärung des falles 
übernehmen.

ein fall, der die abteilung für bewegliche Denkmale – 
Internationaler Kulturgütertransfer mittlerweile seit Jah-
ren beschäftigt, wurde um eine facette reicher. nachdem 
ein teil einer denkmalgeschützten Schlossausstattung im 
Jahre 2015 rückgeführt werden konnte, wurde das Bun-
desdenkmalamt davon in Kenntnis gesetzt, dass aus eben 
diesem Schloss in der Steiermark Wandbilder im Internet 
zu finden seien. nach Überprüfung durch einen Kollegen 
der abteilung für Steiermark bestätigte sich, dass diese 
Wandtapeten unrechtmäßig aus dem denkmalgeschützten 

Schloss entfernt worden waren. Weiterführende recher-
chen im Internet ergaben, dass sie 2012 in einem Prager 
auktionshaus zur Versteigerung gebracht worden waren 
und eine dieser tapeten in einer Publikation des national 
trust über tapeten von Herrenhäusern und Schlössern, 
die in großbritannien dem national trust angehören, 
als „…aus einem Schloss aus der Steiermark…“ angeführt 
ist. am 18. 07. 2017 ersuchte die abteilung für bewegli-
che Denkmale die zentrale Stelle in großbritannien, das 
unrechtmäßig verbrachte Kulturgut zu suchen und den 
derzeitigen Besitzer zu identifizieren. Dem ersuchen war 
ein vom BDa recherchierter vermuteter aufenthaltsort 
beigefügt. großbritannien kontaktierte den von uns 
ermittelten Besitzer und erhielt die antwort, dass diese 

111. Schloss Hainfeld, 
Steiermark, Laudon-Zimmer, 
Supraporte mit Detail einer 
Darstellung Abseits des 
Schlachtengeschehens

112. Schloss Hainfeld, 
Steiermark, Laudon-Zimmer, 
Supraporte mit Detail einer 
Darstellung Abseits des 
Schlachtengeschehens
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Wandtapeten nicht mehr in england, sondern mittler-
weile in Monaco seien. eine rückführung nach der „rL 
2014/60/eU“ ist mit Monaco nicht möglich (abb.  113, 
114, 115).

aufgrund eines ersuchens eines englischen antiqua-
riats um ausfuhrpapiere aus Österreich für die philoso-
phiegeschichtliche Korrespondenz Wittgenstein – Schlick 
, für einen Verkauf nach Kanada, stellte sich im Zuge 
der Bearbeitung heraus, dass die Korrespondenz wegen 
ihrer herausragenden geschichtlichen und kulturellen 
Bedeutung schutzwürdig ist und daher eine ausfuhrge-
nehmigung nicht in aussicht gestellt werden kann.4 Das 
antiquariat wurde aufgefordert, die Dokumente nach 
Österreich zurückzubringen. Da sich das Brenner-archiv 
in Innsbruck, das unter anderem auch den nachlass 
von Ludwig Wittgenstein verwaltet, zu einem ankauf 
entschlossen hatte, somit das englische antiquariat keine 
finanziellen Verluste hatte, erfolgte die rückgabe unkom-
pliziert (abb. 116, 117).

Die rückführung von widerrechtlich verbrachtem 
Kulturgut ist zuallererst eine vermittelnde tätigkeit und 
naturgemäß sind immer jene fälle besonders erfreulich, 
wo das widerrechtlich verbrachte Kulturgut freiwillig 
dem eigentümer zurückgegeben wird. etwa 2014 als eine 
Statue des Heiligen ambrosius wieder nach tschechien 
zurückgebracht werden konnte. nach langen Verfahrens-
dauern entscheiden jedoch in vielen fällen die gerichte 
(abb. 118).

 4  Die Unterschutzstellung erfolgte im februar 2016.

113. Schloss Hainfeld, Steiermark, Chinesisches Zimmer, Aufnahme 
1941 

114. Schloss Hainfeld, Steiermark, Chinesisches Zimmer, Wandtapete, 
Aufnahme 2011

115. Schloss Hainfeld, Steiermark, Chinesisches Zimmer, Wandtapete, 
Aufnahme 2011 
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VerSCHWUnDen – gefUnDen – ZUrÜCKgeBraCHt

So sehr gesetze und rechtsnormen wichtige Inst-
rumentarien zum Schutz des beweglichen Kulturguts 
sind, so ist aber immer noch die aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit der beste Schutz vor einer widerrechtlichen 
Verbringung von beweglichem Kulturgut.

116. Korrespondenz Moritz Schlick – Ludwig Wittgenstein

117. Korrespondenz Moritz Schlick – Ludwig Wittgenstein 

118. Hl. Ambrosius, 18. Jahrhundert, Fassung überarbeitet, freiwillige 
Rückgabe an Tschechien 2014
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Kulturgüterschutz aus polizeilicher Sicht

Das Bundeskriminalamt, referat Kulturgutfahndung, 
ist täglich damit konfrontiert, dass Kunst und Kriminalität 
eng miteinander verbunden sind. Und damit nicht genug: 
geplündertes Kulturgut wird zur terrorfinanzierung 
verwendet, dafür gibt es mittlerweile konkrete Beispiele 
und dies wurde auch in der resolution 2199 (2015) des 
Un-Sicherheitsrates bestätigt. 

Das Kulturgutreferat im Bundeskriminalamt (.BK) ist 
Zentralstelle für diese Kriminalitätsform, in der sämtliche 
arten der Kulturgutkriminalität bearbeitet werden: Dieb-
stähle, Hehlerei, raub, fälschungen, Unterschlagungen, 
Veruntreuungen und illegale ausgrabungen.

Im Kulturgutreferat erfolgt die nationale und inter-
nationale fahndung nach Kulturgütern, hier landen aber 
auch sämtliche anfragen und ersuchen aus dem ausland, 
die Kulturgut betreffen. Das BK ist auch Interpolstelle 
(nationales Zentralbüro Interpol Wien), das heißt 
Schnittstelle zur Polizei im ausland. Über Interpol langen 
etwa Sicherstellungsersuchen von gestohlenem Kulturgut 
oder ermittlungsaufträge aus dem ausland ein.

Das Kulturgutreferat ist auch zuständig für die rück-
führung von Kulturgut, dies ist häufig ein sehr zeitaufwen-
diges Unterfangen, bis alle Hürden der Bürokratie (nicht 
nur der österreichischen, sondern auch der des Landes, 
in das Kulturgut zurückgeführt werden soll) genommen 
sind. 

eine wichtige aufgabe des Kulturgutreferats ist die 
Überprüfung von angebotenen Kunstgegenständen, z. B. 
im Kunsthandel oder bei online-auktionen, soweit im 
rahmen der vorhandenen ressourcen möglich.

PoLIZeILICHe KrIMInaLStatIStIK 
 KULtUrgUt

Im Jahr 2017 wurden in Österreich 172 fälle von Kul-
turgutdiebstahl angezeigt (Wert des gestohlenen gutes 
etwa 770.000 euro). In der Polizeilichen Kriminalstatistik 
sind daneben auch 109 fälle von Sachbeschädigungen von 
Kulturgut verzeichnet. Die meisten Kulturgutdiebstähle 
wurden in Wien und niederösterreich angezeigt; tatört-
lichkeiten sind vor allem Privathaushalte und Kirchen. 
am häufigsten werden gemälde und Statuen gestohlen. 
In Österreich werden zudem zahlreiche Musikinstrumente 

gestohlen, bei einbruchsdiebstählen in Häuser oder Woh-
nungen oder während des transports des Instruments 
durch die Musikerin oder den Musiker. Im Sommer und 
Herbst 2017 wurde immer wieder liturgisches gerät aus 
österreichischen Kirchen gestohlen, vor allem Kelche, 
Monstranzen und Ziborien.

einen Überblick über das Thema Kunstdiebstahl 
samt einem Katalog mit „100 gestohlenen Kunstwerken 
Österreichs“ finden Sie im Jahresbericht 2017, der online 
im Downloadbereich der Internetseite des BK abrufbar ist 
(http://bundeskriminalamt.at/502/files/Kulturgut_17_
web.pdf).

faHnDUng naCH geStoHLeneM 
 KULtUrgUt

es ist sehr wichtig, einen Diebstahl sofort bei der Poli-
zei anzuzeigen, um die entsprechenden fahndungsmaß-
nahmen einleiten zu können. Die fahndungen werden 
zentral für ganz Österreich im Kulturgutreferat des BK 
durchgeführt. Die gestohlenen gegenstände werden in 
der nationalen Kulturgut-Datenbank gespeichert und auf 
der Internetseite des BK veröffentlicht (www.bmi.gv.at/
fahndung).

Das Kulturgutreferat verschickt Updating-e-Mails, 
die darüber informieren, in welcher Kategorie der Inter-
netseite sich eine Änderung ergeben hat (z. B. gemälde, 
Statuen, Schmuck). Jeder kann sich in den e-Mailverteiler 
für eine Updating-e-Mail eintragen lassen (anita.gach@
bmi.gv.at). 

auf der Homepage findet sich auch ein Link zur Inter-
pol Webseite mit Interpol-Postern, die die meistgesuchten 
Kunstwerke der Welt zeigen. 

Um das ausland zu informieren, werden die Informa-
tionen über österreichische Kunstdiebstähle am Interpol-
weg weitergeleitet. Das generalsekretariat von Interpol 
unterstützt das Kulturgutreferat bei der fahndung und 
spätestens am nächsten tag ist der Diebstahl aus Öster-
reich in der weltweit abrufbaren Interpol-Datenbank 
gespeichert und auf der Internetseite von Interpol (www.
interpol.int) abzurufen. Damit wird der Verkauf von 
gestohlenem Kulturgut wesentlich erschwert. Seit 2009 
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ist die Interpol-Kunstdatenbank öffentlich und kostenfrei 
zugänglich (registrierung erforderlich). 

WaS PaSSIert MIt geStoHLeneM 
 KULtUrgUt?

Mehr als die Hälfte des gestohlenen Kulturgutes bleibt 
in Österreich, wird verkauft und landet früher oder später 
im Kunsthandel.

So konnten etwa bei der Überprüfung eines aukti-
onskataloges durch das Kulturgutreferat in einer Wiener 
auktion im november 2011 zwei Leuchterengel festge-
stellt werden, die anfang Mai 2004 aus der Pfarrkirche 
Dechantskirchen in der Steiermark gestohlen worden 
waren. 

Die engel wurden nach anordnung der Staatsan-
waltschaft Wien (Sta Wien) durch Beamte des Landes-
kriminalamts (LKa) Wien sichergestellt. Im Zuge der 
ermittlungen wurde bekannt, dass der einbringer (eine 
galerie) die engel von einer Privatperson im 21. Wiener 
gemeindebezirk gekauft hatte.

Weiters stellte sich heraus, dass diese Privatperson eine 
umfangreiche Kunstsammlung besitzt, die hauptsächlich 
aus sakralen Statuen, engelsfiguren, antiken Uhren, 
gemälden, usw. besteht (abb. 119).

Bei der Überprüfung der gegenstände konnten wei-
tere fünf Statuen Diebstählen aus drei Kirchen in ober-
österreich und der Steiermark zugeordnet werden. Die 
tatzeiten: 2004, 2002 und 1996. 

Die Sammlerin hatte alle festgestellten engel in einem 
antiquitätengeschäft in der Wiener Innenstadt gekauft. 
Durch den erwerb bei einem Händler war von einem 
gutgläubigen eigentumserwerb auszugehen (bei Vorliegen 
der Voraussetzungen von §§  367 aBgB), der auch den 
erwerb gestohlener Sachen ermöglicht. 

Der Kunsthändler wurde zur Herkunft der Statuen 
befragt und konnte sich nicht daran erinnern, die Stücke 
jemals verkauft zu haben. nachdem der Verkauf mehr 

als sieben Jahre zurücklag, war er auch nicht verpflichtet, 
entsprechende Belege vorzuweisen.

Die rückgabe der engel erfolgte freiwillig, dank der 
einsicht der Sammlerin und dem Verhandlungsgeschick 
des ermittelnden Kollegen des LKa Wien.

rÜCKfÜHrUngen Von geStoHLeneM 
KULtUrgUt

Um die Zusammenarbeit mit dem BDa und die 
Wichtigkeit des Kulturgüterrückgabegesetzes (Kgrg 
bzw. damals noch der rL 93/7/eWg) darzustellen, soll 
auf tschechisches Kulturgut näher eingegangen werden, 
das nach der grenzöffnung aus tschechischen Kirchen, 
Bildstöcken, Kapellen, etc. gestohlen und vor allem in 
Österreich und Deutschland verkauft wurde.

Sakrale Statuen gelangten zu Hunderten und tausen-
den in den österreichischen und deutschen Kunsthandel. 
Die bis dahin umfangreichsten ermittlungen im Kultur-
gutbereich umfassten fünf Bundesländer und sind dem 
Bereich der organisierten Kriminalität zuzuordnen.

Über einen tschechen wurde das Diebesgut nach 
Salzburg und oberösterreich verkauft, von dort erfolgte 
der Vertrieb weiter nach tirol, die Stadt Salzburg, Wien. 
auf diese Weise gelangte das gestohlene Kulturgut in den 
Kunsthandel und weiter in Privatbesitz, vielleicht sogar in 
Museen.

Insgesamt kann man davon ausgehen, dass in Öster-
reich rund 250 gestohlene Kulturgüter aus tschechien 
aufgetaucht sind, allerdings sind das nur jene objekte, die 
identifiziert werden konnten; die Dunkelziffer ist wohl 

119: Einblick in eine Wiener Privatsammlung 

120. Wien 7, Schottenfeldkirche, Christusfigur nach Sicherstellung 
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wesentlich höher. Sichergestellt wurden die gestohlenen 
tschechischen Kulturgüter vor allem in auktionshäusern 
und antiquitätengeschäften. 

Im Zuge von ermittlungen zu Diebstählen von sak-
ralem Kulturgut in Österreich wurde eine Hausdurchsu-
chung bei einem Kunsthändler in der Wiener Innenstadt 
durchgeführt. Das bedeutet, dass die gegenstände im 
geschäft fotografiert und anschließend in der Kultur-
gutfahndung überprüft wurden. Bei der Überprüfung 
der fotos konnten eine gestohlene Christusfigur aus 
der Schottenfeldkirche (abb.  120) in Wien und eine 
Madonna mit Kind aus Cholina in tschechien (abb. 121, 
122) gefunden werden.

Die Christusfigur war im Mai 1999 gestohlen worden 
und wurde im Kriminalpolizeilichen fahndungsblatt für 
Kulturgut 11/99 veröffentlicht. Dieses fahndungsblatt 
wurde 2000 von der fahndung nach gestohlenen Kunst- 
und Wertgegenständen im Internet abgelöst (www.bmi.
gv.at/fahndung).

Die Madonnenfigur war, mit anderer fassung, in 
der österreichischen Kulturgutfahndung und in der 
Interpol-Datenbank gespeichert. Die Statue wurde aus 
einer Kirche in Cholina, region olmütz (tschechien) am 
10.07.1996 gestohlen, sie stammt aus dem Jahr 1420 und 
ist das wertvollste Kulturgut, das in den neunziger Jahren 
in tschechien gestohlen worden war (geschätzter Wert: 
115.000 euro).

Der Wiener Kunsthändler gab an, die Statue in tirol 
gekauft zu haben; er hatte dafür eine Million atS (ca. 
109.000 euro) bezahlt. Die ermittlungen ergaben, dass es 
sich bei dem Verkäufer der wertvollen Madonna um einen 
pensionierten tiroler altwarenhändler handelte. Bei der 
nachfolgenden Hausdurchsuchung in seiner Wohnung in 
Innsbruck konnten noch ungefähr 90 Kunstgegenstände 
festgestellt und bei deren Überprüfung konnten insgesamt 
21 Statuen Diebstählen in der tschechischen republik 
zugeordnet werden (abb. 123).

Die Madonna von Cholina war nach auftrag der Sta 
Wien sichergestellt worden. Das bedeutet aber nicht auto-
matisch, dass der bestohlene eigentümer die Sache auch 
wieder zurückbekommt. 

Die Sicherstellung verhindert jedoch den Weiterver-
kauf des Kulturgutes, es werden ermittlungen eingeleitet, 
Beschuldigte und Zeugen einvernommen, eventuell 
Hausdurchsuchungen durchgeführt, und weitere ermitt-
lungsmaßnahmen wie telefonüberwachungen oder 
observationen sind möglich. erfahrungsgemäß gelingt es 
im Zuge von ermittlungen häufig, weiteres gestohlenes 
Kulturgut auszuforschen. ob eine rückgabe erfolgt, ist 
in der regel entscheidung der Staatsanwaltschaft bzw. des 
gerichts.

rückgaben von gestohlenem Kulturgut erfolgen 
erfahrungsgemäß häufig freiwillig, es gibt Menschen, die 
keine gestohlenen Sachen zu Hause haben möchten. oder 
auch „freiwillig“, weil der Besitzer einer gestohlenen Sache 

121. Madonna von Cholina, Tschechische Republik, nach Sicherstellung 122. Fahndungsfoto Madonna von Cholina mit Fassung, Tschechische 
Republik 
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einem möglichen Strafverfahren wegen Hehlerei entgehen 
möchte, z. B. nach einem ankauf am flohmarkt oder im 
Internet.

Die Sta Wien stellte im fall der Madonna von 
Cholina das Verfahren wegen Hehlerei gegen den Kunst-
händler ein. Der Kunsthändler beantragte daraufhin die 
ausfolgung der Statue.

Hier bewährte sich die richtlinie rL 93/7/eWg zur 
rückgabe von unrechtmäßig verbrachtem Kulturgut 
(heute Kgrg). Die tschechische republik kontaktierte 
die zuständige Stelle, das BDa, und klagte, nachdem 
keine einigung mit dem Kunsthändler erzielt werden 
konnte. Das Zivilgericht Wien entschied zugunsten der 
tschechischen republik: Der Händler musste die Statue 
herausgeben, ohne dafür eine entschädigung zu erhalten. 
Das gericht war der auffassung, dass der Händler seine 
Sorgfaltspflicht verletzt hatte.

Weitere ähnlich verlaufene richtlinienverfahren, vor 
allem von gestohlenem tschechischem Kulturgut, führten 
zu zahlreichen rückgaben.

Manche ermittlungen nehmen Wendungen, auf 
die selbst die kreativsten Krimiautoren nicht kommen 

würden. In einem Wiener auktionshaus wurde 2007 ein 
engel angeboten. Interpol Prag informierte uns, dass die-
ser engel aus der Kapelle St. Stapin in Klokocka, Bezirk 
Mlade Boleslv (abb.  124), im September 1999 gestohlen 
worden war. aus der Kapelle wurden zwei engel gestoh-
len, der zweite engel wurde ein Jahr zuvor in Bamberg 
(Deutschland) gefunden.

Der einbringer des engels war ein Wiener Lokalbe-
sitzer, es handelt sich um ein nachtlokal. Zwei oberöster-
reichische Kunsthändler hatten ihre Zeche und sonstige 
Leistungen (Schätzpreis des engels: 5.000 euro), nicht 
bezahlen können und den engel an Zahlung statt im 
Lokal gelassen. nachdem der engel sieben Jahre lang im 
Lager dieses etablissements ausgeharrt hatte, versuchte 
der Lokalbesitzer, den engel schließlich zu verkaufen. 
Durch die Veröffentlichung im auktionskatalog konnte 
der Diebstahl festgestellt werden. Der Lokalbesitzer war 
mit der ausfolgung an den tschechischen eigentümer 
einverstanden und so wurde der engel, versehen mit 
einer ausfuhrgenehmigung des BDa, in die tschechische 
republik zurückgeführt. 

123. Gestohlene Statuen aus Tschechien in Innsbruck 
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ZUSaMMenfaSSUng

Um das gestohlene Kulturgut aus der tschechischen 
republik ist es in den letzten Jahren ruhiger geworden, 
dennoch werden wohl immer wieder gestohlene Kunstge-
genstände aus tschechien auftauchen.

Der aktuelle Problembereich betrifft die Plünderung 
von archäologischem Kulturgut. es ist eine Illusion zu 
glauben, dass Österreich nicht von den Plünderungen in 
Krisengebieten, vor allem Syrien und Irak, betroffen ist. 

Interpol engagiert sich in diesen Bereichen ganz 
besonders und veröffentlicht immer wieder Poster mit den 
meistgesuchten Kunstwerken, z. B. ein Poster zur Plünde-
rung des Museums in Mosul (Irak). 

In Österreich gibt es keine wirksame rechtsgrundlage 
im Strafrecht: Die illegale ausgrabung stellt keinen eige-
nen Straftatbestand im österreichischen Strafgesetz dar. 
Dies ist keine besonders gute Voraussetzung, um diese 
Kriminalitätsform, die meistens der organisierten Krimi-
nalität zuzurechnen ist, bekämpfen zu wollen.

124. Fahndungsfoto Engel aus der Kapelle St. Stapin in Klokocka, 
Tschechische Republik 
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Schutz von beweglichem Kulturgut aus 
der Sicht des Zolls

Der Schutz von Kulturgut ist für den Zoll eine seiner 
traditionellen aufgaben, wobei die Kontrollaufgaben 
lange Zeit nur die ausfuhr von Kulturgütern umfassten. 
erst seit april 2016 gehört auch die Verhinderung der 
illegalen einfuhr von kulturellen objekten zum aufga-
benbereich des Zolls.

Bereits vor dem österreichischen Beitritt zur eU 
gehörte es zu den wesentlichen aufgaben des Zolls, Kul-
turgüter nur mit einer entsprechenden ausfuhrgenehmi-
gung außer Landes zu lassen. Mit dem eU-Beitritt hat 
sich dies zwar nicht geändert, doch mussten zusätzlich die 
eU-regelungen übernommen werden.

Die eU hat im Bereich der Kulturgüter im Hinblick 
auf die Verwirklichung des Binnenmarktes Vorschriften im 
Warenverkehr mit Drittländern erlassen, die es Mitglied-
staaten ermöglichen sollen, den Schutz ihrer Kulturgüter 
zu gewährleisten. Dies war davor nicht erforderlich, weil 
es bis zur Vollendung des Binnenmarkts auch zwischen 
den eU-Mitgliedstaaten grenzkontrollen gab und es den 
Mitgliedstaaten dadurch möglich war, ihre nationalen 
Kulturgüter zu schützen. 

am 30. März 1993 sind neben der Verordnung (eWg) 
nr. 3911/92 des rates über die ausfuhr von Kulturgütern 
(diese Verordnung ist mittlerweile durch die Verordnung 
eg nr. 116/2009 des rates über die ausfuhr von Kultur-
gütern ersetzt worden) auch die richtlinie 93/7/eWg 
des rates über die rückgabe von unrechtmäßig aus dem 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgü-
tern (diese richtlinie ist mittlerweile durch die richtlinie 
2014/60/eU des europäischen Parlaments und des rates 
über die rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsge-
biet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern ersetzt 
worden) in Kraft getreten. Dieses gesetzespaket sollte 
den Wegfall der Zollkontrollen an den Binnengrenzen 
kompensieren und dennoch einen adäquaten Schutz des 
nationalen Kulturguts bieten.

Die eU-Verordnung sah ebenso wie üblicherweise 
die nationalen regelungen in diesem Bereich eine aus-
fuhrbewilligungspflicht für die unter diese Verordnung 
fallenden Kategorien von Kulturgütern vor. Wesentlicher 
Unterschied zur nationalen regelung ist, dass die durch 

die eU-Verordnung festgelegten Kategorien von Kultur-
gütern nicht ein Inventar jener Kulturgüter darstellt, die 
von den Mitgliedstaaten geschützt sind. Vielmehr handelt 
es sich dabei um Kategorien, unter die möglicherweise 
von den Mitgliedstaaten geschützte Kulturgüter, die 
im Handel mit Drittländern eines besonderen Schutzes 
bedürfen, fallen. Um den zuständigen nationalen Kultur-
gutbehörden die Möglichkeit zu geben, die ausfuhrvor-
gänge prüfen zu können und die ausfuhr von national 
geschütztem Kulturgut zu untersagen, wurde die ausfuhr-
bewilligungspflicht für diese Kategorien geschaffen.

Mit dem österreichischen eU-Beitritt mussten auch 
diese rechtsvorschriften übernommen bzw. die österrei-
chischen Vorschriften an das eU-recht angepasst werden, 
was für alle Beteiligten eine ziemliche Herausforderung 
darstellte. Die traditionell sehr gute Zusammenarbeit zwi-
schen dem Bundesdenkmalamt und dem Zoll und eine 
Unterstützung durch die expertinnen des Bundesdenk-
malamtes bei Schulungsveranstaltungen des Zolls haben 
ganz wesentlich dazu beigetragen, dass diese Umstellung 
relativ reibungslos über die Bühne ging. 

Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammen-
hang die in Österreich üblichen Bestätigungen über die 
ausfuhrgenehmigungsfreiheit, wenn eine erhaltung eines 
gegenstandes im Inland nicht im nationalen Interesse 
gelegen ist. Diese Bestätigungen schaffen sowohl für die 
ausführer als auch für die Zollorgane eine ganz wertvolle 
erleichterung und tragen auch wesentlich zur rechtssi-
cherheit bei. In anderen Mitgliedstaaten sind derartige 
Bestätigungen nicht immer üblich. Hier muss der Zoll 
oft alleine entscheiden, ob eine genehmigungspflichtige 
Kategorie von Kulturgütern vorliegt. 

Im Bereich der einfuhr beschränkten sich die rechts-
vorschriften im Bereich des Kulturgüterschutzes lange 
Zeit nur auf die im rahmen der embargomaßnahmen 
auf eU-ebene erlassenen einfuhrverbote für irakische 
und syrische Kulturgüter. Mit dem Inkrafttreten des Kul-
turgüterrückgabegesetzes am 14. april 2016 hat der Zoll 
erstmals auf nationaler ebene einen gesetzlichen Kont-
rollauftrag erhalten, an der Vollziehung des durch dieses 
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gesetz normierten Verbots der unrechtmäßigen einfuhr 
von Kulturgütern mitzuwirken. 

Bei der einfuhr ist anders als im fall der ausfuhr keine 
Lizenz vorgeschrieben. Das Kulturgüterrückgabegesetz 
normiert jedoch ein einfuhrverbot für unrechtmäßig aus 
einem anderen Mitgliedstaat oder aus einem Vertragsstaat 
des UneSCo-Übereinkommens von 1970 ausgeführ-
tes Kulturgut. Die Zollbehörden und die Zollorgane 
haben im rahmen der ihnen gemäß den allgemeinen 
zollrechtlichen regelungen eingeräumten Befugnisse 
an der Vollziehung dieses Verbots der unrechtmäßigen 
einfuhr mitzuwirken. Die diesbezüglichen zollbehörd-
lichen Kontrollen erstrecken sich dabei nicht nur auf 
Kontrollen im Zusammenhang mit den Zollverfahren 
bei der einfuhr aus Drittstaaten, sondern sie umfassen 
auch mobile Zollkontrollen innerhalb Österreichs. 
Solche risikoorientierten mobilen Überwachungs- und 
Kontrollmaßnahmen werden zur aufrechterhaltung der 
verpflichtenden hohen internationalen Standards auf 
dem gebiet der Betrugsbekämpfung und der nationalen 
ambitionen einer verstärkten Betrugsbekämpfung von 
den Zollämtern bzw. ihren organen durchgeführt. Der zu 
vollziehende aufgabenkreis zum Schutz der Bevölkerung 
und der österreichischen Wirtschaft sowie der nationalen 
und europäischen Interessen in finanzieller Sicht umfasst 
neben der Bekämpfung des Schmuggels auch Verbrauch-
steuerkontrollen oder Kontrollen in Bezug auf bestehende 
Verbote und Beschränkungen der ein- und ausfuhr von 
Waren, also auch das Verbot der unrechtmäßigen einfuhr 
nach dem Kulturgüterrückgabegesetz.

Die illegale einfuhr von Kulturgütern war aber schon 
lange vor Inkrafttreten des Kulturgüterrückgabegesetzes 
ein Thema für den Zoll. Die erfahrung zeigt nämlich, 
dass illegal ausgeführtes oder gar gestohlenes Kulturgut 
üblicherweise nicht beim Zoll angemeldet, sondern 
geschmuggelt wird. Die Schmuggler wollen sich hier 
nämlich nicht nur die bei der einfuhr fälligen abgaben 
ersparen, sondern überhaupt verhindern, dass der Zoll 
von diesen gegenständen Kenntnis erlangt und allenfalls 
andere Behörden, insbesondere die Polizeibehörden oder 
die Kulturgüterbehörden informiert. auch schon vor 
dem Inkrafttreten des Kulturgüterrückgabegesetzes gab es 
immer wieder vom Zoll aufgedeckte Schmuggelfälle mit 
zum teil sehr wertvollen antiken objekten. Durch die 
gute Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden und auch 
mit dem Bundesdenkmalamt konnte in einigen fällen 
erfolgreich verhindert werden, dass geschütztes Kulturgut 
in dunklen Kanälen verschwindet.

Derzeit ist Österreich im rahmen der aktuellen eU-
ratspräsidentschaft mit einem Vorschlag der Kommission 
für eine eU-Verordnung über die einfuhr von Kulturgü-
tern beschäftigt. Im rahmen der europäischen Sicher-
heitsagenda 2015 und des aktionsplans 2016 für ein inten-
siveres Vorgehen gegen terrorismusfinanzierung hat die 

Kommission die ausarbeitung eines Legislativvorschlags 
zur Unterbindung des illegalen Handels mit Kulturgütern 
angekündigt. am 13. Juli 2017 wurde ein entsprechender 
Verordnungsentwurf vorgelegt. Dieser zielt darauf ab, 
die einfuhr rechtswidrig aus einem Drittland in die eU 
ausgeführter Kulturgüter sowie die Lagerung dieser güter 
in der eU zu verhindern und damit den illegalen Handel 
mit Kulturgütern einzudämmen, die finanzierung des 
terrorismus zu bekämpfen und das kulturelle erbe, insbe-
sondere archäologische gegenstände in von bewaffneten 
Konflikten betroffenen Ursprungsländern, zu schützen.

Der entwurf sieht zwecks Kontrolle der einfuhren 
von Kulturgütern einerseits eine einfuhrlizenz und 
andererseits eine entsprechende erklärung des einführers 
vor. Die einfuhrlizenz wird vor allem für archäologische 
gegenstände sowie für teile von künstlerischen oder 
historischen Monumenten und archäologischen Stätten 
gelten. Die erklärung des einführers soll dem inter-
nationalen Standard der object Identification (object 
ID) nachgebildet werden und so die Identifizierung 
der betroffenen Kulturgüter erleichtern. neben diesen 
Kontrollmechanismen wird die Verordnung auch ein 
allgemeines einfuhrverbot für Kulturgüter, die unter 
Verletzung der rechtsvorschriften des Herkunftslandes 
ausgeführt worden sind, enthalten. Die Zollverwaltungen 
der eU-Mitgliedstaaten werden bei der Vollziehung dieser 
neuen eU-Verordnung eine zentrale rolle spielen, weil sie 
die einhaltung der einfuhrerfordernisse zu kontrollieren 
haben.

Die Diskussionen zu dieser Verordnung treten auf 
eU-ebene nun in die heiße Phase. Die Koordinierung 
mit den Mitgliedstaaten auf ratsebene ist schon sehr weit 
vorangekommen. Mit der einigung auf eine gemeinsame 
Position ist hier demnächst zu rechnen. Dann wird es 
insbesondere der österreichischen ratspräsidentschaft 
obliegen, in den Verhandlungen mit dem europäischen 
Parlament eine einigung auf einen endgültigen Verord-
nungstext zu erzielen.

Das Kulturerbe gehört zu den wesentlichen elemen-
ten der Zivilisation, bereichert das kulturelle Leben aller 
Völker und sollte daher vor unrechtmäßiger aneignung 
und Plünderung geschützt werden. Der Zoll wird wie 
bisher und in Zukunft wohl auch noch verstärkt einen 
Beitrag leisten, dieses kulturelle erbe der Menschheit zu 
bewahren und zu schützen und insbesondere auch ver-
hindern, dass über den Verkauf von geraubtem Kulturgut 
an abnehmer in der Union eine terrorismusfinanzierung 
erfolgt.
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Vom „Dürer-Hasen“ bis zum Herzstich-
messer
Befristete ausfuhr von Kulturgut – 
 Internationaler Leihverkehr. Zur heutigen Praxis 
im Bundesdenkmalamt (BDa)

Im Bereich des Kulturgüterschutzes ist die Bearbeitung 
von ausfuhransuchen ein wichtiger und umfangreicher 
teil der tätigkeit der abteilung für bewegliche Denkmale. 
Der folgende artikel soll einen kurzen Überblick der 
rechtlichen grundlagen sowie vor allem einen einblick in 
die tägliche Praxis bei befristeten ausfuhren geben.

Die abteilung für bewegliche Denkmale bearbeitet 
jährlich 1.500 bis 1.800 ansuchen um endgültige und 
befristete ausfuhr in Länder innerhalb wie außerhalb der 
eU sowie ansuchen um Wiederausfuhr. Die gesamten 
Zahlen waren dabei in den letzten Jahren stetig im Steigen 
begriffen. 2017 z. B. wurde eine rekordzahl von insgesamt 
1.783 ausfuhranträgen eingereicht, davon waren 626 
ansuchen um befristete ausfuhr. Unter diesen wiederum 
überwogen mit 493 Stück anträge für Länder innerhalb 
der eU.

Der Zweck dieser vorübergehenden Verbringung von 
Kulturgütern über die österreichische Staatsgrenze ist in 
den meisten fällen der internationale Leihverkehr, also die 
Verleihung von objekten zu ausstellungen im ausland. 
Weiters werden ansuchen um befristete ausfuhr gestellt, 
um Werke im ausland restaurieren oder wissenschaftlich 
untersuchen zu lassen oder auch bei Kunstmessen und 
Schaustellungen vor auktionen zu präsentieren. aber 
auch zahlreiche Musiker benötigen zum Zweck von Kon-
zertreisen oder Ähnlichem Bewilligungen, um ihre oft sehr 
wertvollen, die gesetzlichen Wertgrenzen übersteigenden 
Instrumente vorübergehend auszuführen. ebenso werden 
österreichische Vertretungen im ausland wie Botschaften 
oder Kulturinstitute des Öfteren mit bewilligungspflichti-
gem heimischem Kulturgut ausgestattet.

Von den antragstellern um ausfuhr sind nur rund 
ein Drittel Private wie einzelpersonen, Stiftungen, auk-
tionshäuser, der Kunsthandel oder auch Speditionen. Das 

gros, also über zwei Drittel der befristeten ausfuhrbewil-
ligungen, wird für öffentliche Institutionen zum Zweck 
des internationalen Leihverkehrs ausgestellt.

geSetZLICHe grUnDLagen

auf nationaler ebene sind das Denkmalschutzgesetz 
(DMSg) sowie die Verordnung BgBl II, nr. 484/1999 
anzuwenden. auf europäischer ebene gilt die Verordnung 
(eg) nr. 116/2009, die hinsichtlich der Kategorien von 
Kulturgütern bzw. ihrer jeweiligen Wertgrenzen, ab derer 
es einer Bewilligung bedarf, weitgehend der heimischen 
Verordnung entspricht.1

Im § 16 DMSg ist geregelt, für welche objekte eine 
ausfuhrbewilligung des BDa (bzw. des Staatsarchivs) 
erforderlich ist. Das betrifft neben archivalien und Kultur-
gut, die gemäß Verordnung einer Bewilligung bedürfen, 
auch alle Kulturgüter, die unter Denkmalschutz stehen 
oder hinsichtlich derer ein Unterschutzstellungsverfahren 
eingeleitet wurde.

Hierbei ist besonders zu beachten, dass nach wie vor 
alle beweglichen Kulturgüter, die sich im (alleinigen oder 
überwiegenden) öffentlichen eigentum befinden, kraft 
gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen. 
Praktisch bedeutet das, dass der gesamte internationale 

 1  S.a. Website des BDa unter https://bda.gv.at/de/rechtliche- 
grundlagen/gesetze-und-verordnungen/ bzw.  
https://www.ris.bka.gv.at/geltendefassung.wxe?abfrage= Bundes 
normen&gesetzesnummer= 10009184 (DMSg), https://www.
ris.bka.gv.at/geltendefassung.wxe?abfrage=Bundesnormen& 
gesetzesnummer=20000259 (Vo BgBl. II, nr. 484/1999),  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/De/tXt/?uri=CeLeX 
%3a32009r0116 (Vo (eg) nr. 116/2009)
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Leihverkehr etwa von Bundes- und Landesmuseen, Bib-
liotheken wie der nationalbibliothek oder von kirchlichen 
Sammlungen auch unter einbeziehung der abteilung für 
bewegliche Denkmale bzw. der Bundesländer-abteilun-
gen des BDa abgewickelt werden muss.

Wir haben es dabei naturgemäß mit einer überaus 
großen Vielzahl und Bandbreite an objekten zu tun, von 
höchstrangigen Werken wie dem berühmten „Dürer-
Hasen“ der albertina über den Kultwagen von Strettweg, 
der zu den bedeutendsten archäologischen objekten des 
Landes zählt, bis hin zu ganz alltäglichen oder auch unge-
wöhnlichen gegenständen wie etwa einem Herzstichmes-
ser aus der Sammlung des naturhistorischen Museums 
Wien (abb. 125), die ebenso in öffentlichen Sammlungen 
bewahrt werden. natürlich bedürfen auch alle objekte 
aus privater Hand, welche die jeweiligen Wertgrenzen – 
wie 150.000 euro für Ölgemälde oder 50.000 euro für 
antiquitäten – übersteigen, einer ausfuhrbewilligung. 
Die gültigkeitsdauer einer befristeten genehmigung 
nach heimischem gesetz beträgt maximal 5 Jahre, wobei 
aber eine zweimalige Verlängerung möglich ist. 

Die genehmigung der vorübergehenden ausfuhr wird 
im § 22 DMSg behandelt, der im absatz 1 eine wichtige 
formulierung enthält, die große auswirkung auf die Pra-
xis hat und später noch erwähnung finden wird: gesetz-
lich geforderte grundbedingung für die ausstellung 
befristeter ausfuhrgenehmigungen ist nämlich, dass die 
„(auch vom konservatorischen Standpunkt aus) unversehrte 
Rückkehr“ nach Österreich gesichert erscheint.

DIe BearBeItUng IM BDa

Wie aber sieht nun konkret im Bundesdenkmalamt 
der ablauf der Bearbeitung eines ansuchens um befristete 
ausfuhr aus? Da die überwiegende Zahl der zur vorü-
bergehenden ausfuhr vorgesehenen objekte aus Samm-
lungen von öffentlichen oder kirchlichen einrichtungen 
stammt, soll im folgenden kurz ein solcher typischer 
ablauf skizziert werden.

ausfuhransuchen können persönlich, per Post, fax 
oder e-Mail in der in der Hofburg angesiedelten abtei-
lung für bewegliche Denkmale sowie in den abteilungen 
in den Bundesländern eingereicht werden. Die dafür 
notwendigen formulare (abb. 126) nach österreichischen 
sowie eU-Bestimmungen können auch auf der Website 
des BDa heruntergeladen bzw. mittlerweile auch elekt-
ronisch ausgefüllt werden.2 es müssen die grunddaten 
wie antragsteller, Spediteur und empfänger angegeben 
werden, dazu Zweck und Dauer der vorübergehenden 
ausfuhr sowie eine detaillierte Beschreibung der Werke, 
dies erfolgt zumeist in form von Listen, die aus den 
jeweiligen objektdatenbanken der Sammlungen generiert 
werden. Wesentlich beim antrag auch ist die Bestätigung 
der Leihfähigkeit aller objekte, die im regelfall in der 
entsprechenden rubrik des ansuchenformulars durch 
Unterschrift der verantwortlichen restauratorIn erfolgt. 
Zumeist gibt es zu einem ansuchen um befristete ausfuhr 
auch Beilagen wie besagte objektlisten, abbildungen, 

 2  https://bda.gv.at/de/service/download/#ausfuhr

125. Herzstichmesser, um 
1800, zur Verwendung bei der 
ärztlichen Todesfeststellung, 
Naturhistorisches Museum, 
Pathologisch-anatomische 
Sammlung im Narrenturm  
(Wien 9)
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Zustandsprotokolle, detaillierte Leihfähigkeitsbestätigun-
gen, facility reports zum ausstellungsort, Leihverträge, etc.

Im Idealfall sollte ein ausfuhransuchen zumindest vier 
Wochen vor dem geplanten transporttermin gestellt wer-
den, da die Bearbeitung einige Zeit in anspruch nehmen 
kann. Ist ein ansuchen um befristete ausfuhr im BDa 
eingelangt, wird es in der amtskanzlei protokolliert und 
in physischer form sowie als elektronischer akt an die 
abteilung für bewegliche Denkmale übermittelt.

es hat sich seit einigen Jahren in der Praxis sehr bewährt, 
dass die MitarbeiterInnen der abteilung für bewegliche 
Denkmale jeweils bestimmte, häufig ansuchende Museen 
und Sammlungen betreuen. Diese Zuständigkeit kann 
sich natürlich im Laufe der Zeit ändern, doch hat sich 
gezeigt, dass die vertiefte Kenntnis der Bestände eines 
Hauses, der einblick in innere abläufe und Strukturen 
sowie der persönliche Kontakt zu den jeweiligen Haupt-
ansprechpartnerInnen wie den registrars oder dem res-
tauratorenteam für alle Seiten die Zusammenarbeit sehr 
erleichtern kann.

aUSfUHrDatenBanK

nach Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit 
und dem eventuellen einholen von fehlenden Informati-
onen und Dokumenten ist der nächste Schritt zumeist die 
Konsultation der abteilungsinternen Datenbank. Darin 
sind alle ausfuhrverfahren seit 1993 samt allen zugehöri-
gen objekten lückenlos erfasst, aus dem Zeitraum 1948 
bis 1992 wurden wichtige fälle aufgenommen. es werden 
aber auch objekte ohne Zusammenhang mit einem 

ausfuhrverfahren in die Datenbank eingegeben, so z. B. 
Werke, die im Zuge von auktionen nicht zur ausfuhr 
freigegeben und unter Denkmalschutz gestellt wurden. 
Mit Stand von ende Mai 2018 finden sich in der ausfuhr-
datenbank des BDa rund 31.500 ausfuhrverfahren sowie 
rund 160.000 objektdatensätze. neben den Daten zum 
ausfuhransuchen selbst gibt die Datenbank natürlich 
auch auskunft über antragsteller und empfänger.

Zu allen Werken werden möglichst viele gegen-
standsbezogene Daten festgehalten, wie etwa Künstler, 
Darstellung, Signaturen und Datierungen, sowie größe, 
entstehungsdatum, technik und Inventarnummer. 
Vorhandene fotos werden nach Möglichkeit ebenso 
eingespielt (abb. 127). Sofern – wie etwa bei Unterschutz-
stellungen – relevant, werden auch spezielle Verfahrens-
schritte mit ihrer geschäftszahl sowie entsprechende 
kurze inhaltliche Informationen dokumentiert. ebenso 
werden bei Verleihungen ins ausland notwendige konser-
vatorische auflagen in die ausfuhrdatenbank eingetragen.

Überprüft wird also bei jedem ansuchen, ob, wann, 
wie oft und unter welchen besonderen Umständen 
ein objekt bereits ins ausland verliehen wurde bzw. 
jetzt verliehen werden soll. einbezogen werden in diese 
recherchen natürlich auch bereits im archiv der abtei-
lung für bewegliche Denkmale zum objekt vorhandene 
Zustands- und restaurierprotokolle, facility reports, Vor-
akten und andere Dokumente sowie schon im Vorfeld 
vom antragsteller mitgelieferte angaben zu eventuell für 
transport und Präsentation geplanten bzw. notwendigen 
besonderen Maßnahmen.

In der Mehrheit der fälle kann bereits zu diesem 
Zeitpunkt die befristete ausfuhrbewilligung ausgestellt 

126. Formulare für Ansuchen um 
Ausfuhr in Länder innerhalb und 
außerhalb der EU
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werden, da aufgrund der vorliegenden Informationen die 
„(auch vom konservatorischen Standpunkt aus) unversehrte 
Rückkehr“ als gesichert angenommen werden kann, wie es 
vom gesetz als Bedingung gefordert wird.

aUfLagen

Diese dezidierte Verantwortlichkeit der Behörde für 
das Wohl der objekte, für die eine befristete ausfuhr 
bewilligt wird, ist eine Besonderheit des österreichischen 
Denkmalschutzgesetzes. Sie bedingt, dass in ausnah-
mefällen auch spezielle konservatorische auflagen zu 
transport und Präsentation oder Maßnahmen, die noch 
vor oder auch nach dem Verleih gesetzt werden müssen, 
in den Bescheid des BDa aufgenommen werden können. 
Dazu zählen z. B. die Verwendung von Klimakisten und 
-vitrinen, von transportkisten mit speziellem Schwing-
schutz, die Überwachung bzw. Durchführung von auf- 
und abbau durch mit dem objekt vertraute Personen, 
die einhaltung von maximalen Luftfeuchtigkeits- und 
Luxwerten in der ausstellung, die Übermittlung eines 
aktuellen Zustandsprotokolls oder auch die empfehlung 
von ruhezeiten nach rückkehr. Letztere sind fristen, in 
denen die erteilung einer neuerlichen ausfuhrbewilligung 
für das objekt nicht in aussicht gestellt werden kann.

ob solche Maßnahmen überhaupt bzw. welche 
auflagen notwendig sind, hängt natürlich primär vom 
jeweiligen objekt ab, dessen Materialien, der technik, 
dem alter, dem Zustand, der restauriergeschichte, 

erhaltungsmängeln, Schäden, etc. Dazu muss die Häu-
figkeit und frequenz der bisherigen auslandsverleihungen 
bzw. Präsentationen im Inland ebenso berücksichtigt 
werden wie die genauen Umstände der aktuell geplanten 
Verleihung. Dies betrifft einerseits die Bedingungen des 
geplanten transports wie etwa die Beauftragung von 
renommierten Kunstspeditionen, die Verwendung von 
LKW oder flugzeug oder die art der Verpackung der 
objekte und deren Handling. andererseits sind die Dauer 
der geplanten ausstellung sowie die gegebenheiten vor 
ort von großer Wichtigkeit, können doch manchmal 
kleinere Museen, atypische Veranstaltungsorte oder auch 
manche Weltgegenden nicht immer alle konservatori-
schen Bedingungen bieten, die mittlerweile zu recht 
internationaler Standard sind.

für solche fälle sind die auflagen des BDa als 
Unterstützung für alle beteiligten PartnerInnen zur 
größtmöglichen absicherung des objekts gedacht und 
werden von der abteilung für bewegliche Denkmale 
stets in absprache mit den zuständigen restauratorInnen 
erstellt, die das Werk und seine Problematiken am besten 
kennen. Bei Bedarf wird das fragliche objekt von unseren 
MitarbeiterInnen und den fachkräften der abteilung 
für Konservierung und restaurierung des BDa auch im 
original begutachtet, was etwa in fällen von privaten wie 
öffentlichen Leihgebern, die über kein hauseigenes res-
tauratorenteam verfügen, sehr hilfreich sein kann. Sind 
notwendige Vorkehrungen ohnehin verlässlich angewand-
ter Standard bzw. nachweislich vertraglich zwischen Leih-
geber und -nehmer vereinbart, muss selbstverständlich 

127. Objektmaske der Ausfuhr-Datenbank zu einer Graphik aus den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek
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keine explizite erwähnung von besonderen Maßnahmen 
im Bescheid erfolgen.

es ist dem BDa natürlich bewusst, dass auflagen wie 
die erwähnten von Leihgeber – wie auch Leihnehmerseite 
in ausnahmefällen als problematisch empfunden werden 
können, da sie z. B. einfluss auf zukünftige Planungen 
haben oder mit zusätzlichem aufwand oder Kosten 
verbunden sein können. Hier muss allerdings betont 
werden, dass diese Maßnahmen immer in erwägung aller 
Umstände und unter einbeziehung der für das betref-
fende Werk verantwortlichen fachkräfte erstellt werden 
und grundsätzlich dem Wohle des objekts dienen. es 
besteht aber auch in diesem Bereich, das heißt. bei der 
Wahrnehmung der gesetzlich geforderten Verantwortung 
für die Kulturgüter, überwiegend positive Zusammenar-
beit mit den diversen Institutionen.

In diesem Zusammenhang soll auch nochmals betont 
werden, dass die Inkludierung von auflagen in einen 
befristeten ausfuhrbescheid des BDa die ausnahme ist 
und nicht die regel. Im Jahr 2017 z. B. wurden nur in 
35 von 626 fällen, also nur in rund 6 %, auflagen erteilt. 
eine absolute ausnahme sind negative Bescheide. Letz-
tes Jahr wurde nur in einem einzigen fall die befristete 
ausfuhr aus konservatorischen gründen verweigert. 
Diese negativbescheide ergehen ausschließlich über die 
rechtsabteilung des BDa und enthalten auch fachliche 
Stellungnahmen der abteilung für Konservierung und 
restaurierung.. Selbstverständlich kann auch hier, wie 
bei jedem Bescheid unserer Behörde, innerhalb von vier 
Wochen eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsge-
richt erhoben werden.

es kann also von der antragstellung um befristete 
ausfuhr bis zur erstellung eines Bescheides auch eine 
umfangreiche und zeitaufwändige Bearbeitung notwendig 
sein. es sollte daher – gerade bei besonders umfangreichen 
Leihlisten, bei ausstellungstourneen mit mehreren Statio-
nen oder bei konservatorisch bekannt heiklen objekten – 
durchaus auch eine längere Vorlaufzeit eingeplant werden.

In jedem befristeten Bescheid wird auch ein rück-
bringungsdatum genannt, bis zu dem die objekte nach-
weislich wieder zurück nach Österreich verbracht werden 
müssen. Diese frist wird normalerweise mit rund vier 
Wochen nach ausstellungsende angesetzt. Die rückkehr 
der objekte ist dem BDa standardmäßig binnen sechs 
Wochen schriftlich mittels des als anlage zum Bescheid 
übersandten rückmeldeformulars anzuzeigen.

Die – hoffentlich unversehrte – rückkehr wird danach 
im akt und in der Datenbank vermerkt. Im erfreulicher-
weise recht seltenen Schadensfall sind Protokolle zum 
Schaden und dessen Behebung zu übermitteln (abb. 128). 
für Institutionen ohne entsprechende restauriereinrich-
tungen bietet das BDa mit seinen fachkräften fundierte 
Unterstützung, damit jedes beschädigte objekt auch über 
die Beendigung des eigentlichen Leihverkehrs hinaus die 
Behandlung erfährt, die es benötigt. 

auch in diesem speziellen und wichtigen aufgaben-
bereich der abteilung für bewegliche Denkmale im 
Kultur güterschutz ist sich das BDa der Verantwortung 
sehr bewusst, als unabhängige Behörde ausschließlich dem 
Wohle des objekts, seinem Schutz und seinem langfristi-
gen erhalt verpflichtet zu sein.

128. Schadensfall an einem 
Kabinettschränkchen des 16. 
Jahrhunderts, durch Transport 
gelockerter Objektteil



Christa Hofmann

Internationaler Leihverkehr an der 
 Österreichischen nationalbibliothek: 
 abläufe und fallbeispiel

Die österreichische nationalbibliothek (ÖnB) ver-
leiht wie viele andere Bibliotheken und Museen Werke, 
die in ausstellungen in Österreich und im ausland gezeigt 
werden. Bei einer Präsentation im ausland wird für die 
betreffenden Werke eine befristete ausfuhrgenehmigung 
eingeholt. Im folgenden werden die abläufen beim 
Leihverkehr beschrieben. als fallbeispiel dient die aus-
stellung „Juden, Christen, Muslime“, die hauptsächlich 
mit objekten der ÖnB im gropiusbau in Berlin gezeigt 
wurde.

aBLÄUfe IM LeIHVerKeHr an Der ÖSter-
reICHISCHen natIonaLBIBLIotHeK

Wenn ein Leihansuchen an die ÖnB gerichtet wird, 
erfolgt eine erste Prüfung durch die jeweilige Sammlung. 
an der ÖnB gibt es keine zentrale registrierung. Mit 
Hilfe einer Datenbank werden alle relevanten administ-
rativen Leihagenden (Leihvertrag, Übergabeprotokolle, 
etc.) verwaltet. eine Koordinationsstelle für diese admi-
nistrativen abwicklungen   ist durch die arbeitsgruppe 
„Leihgaben“ eingerichtet. Jede Sammlung macht prinzi-
piell eigene Leihverträge und wickelt den Leihverkehr für 
die jeweiligen Sammlungsobjekte ab. Wenn die Samm-
lung das Leihansuchen positiv beurteilt, prüft das Institut 
für restaurierung (Ifr) den Zustand des angefragten 
Werkes. anhand des facilities reports des Leihnehmers 
wird abgeschätzt, ob eine unversehrte rückkehr gewähr-
leistet ist. Dabei wird berücksichtigt, dass zwischen zwei 
ausstellungen eine Pause von mindestens drei Jahren 
eingehalten wird. Das Ifr bespricht die ausstellungsbe-
dingungen mit den BearbeiterInnen des Leihansuchens 
in den Sammlungen. allgemein wird die Leihdauer auf 
drei Monate begrenzt. Bücher werden vertikal in Vitrinen 
auf Unterlagen präsentiert, welche einen Öffnungswinkel 
abhängig vom Öffnungsverhalten des Buches garantieren 
und die Buchstruktur unterstützen. Handzeichnungen, 
grafiken und fotografien werden entweder vertikal in 

Vitrinen gezeigt oder in Passepartouts gerahmt an die 
Wand gehängt. Stabile Klimabedingungen, dem objekt 
angepasste Lichtverhältnisse sowie Sicherheitsvorgaben 
sind Voraussetzungen für einen Verleih. Der Leihnehmer 
erhält ein Schreiben mit den ausstellungsbedingungen 
und einer vorläufigen Kostenaufstellung. Diese beinhaltet 
die Leihgebühr sowie Kosten für eine Kurierbegleitung. 
Der Leihnehmer kommt für den transport und die 
Versicherung der objekte auf. Bei einer internationalen 
ausstellung wird ein antrag auf befristete ausfuhr an 
das Bundesdenkmalamt gestellt. auf dem antrag wird 
die freigabe durch das Ifr mit Unterschrift bestätigt. 
Mögliche besondere Vorkehrungen werden vorab mit der 
abteilung für bewegliche Kulturgüter besprochen. nach 
Bestätigung der Kostenübernahme durch den Leihneh-
mer wird der Leihvertrag ausgestellt. Der Vertrag kann 
besondere Bedingungen für transport oder Präsentation 
enthalten. 

Von den Leihgaben sollte es in der regel Digitalisate 
geben. Sind diese noch nicht vorhanden, werden die 
objekte gescannt, im fall eines Buches werden alle Sei-
ten gescannt. Die konservatorischen Vorbereitungen der 
Leihgaben haben zum Ziel die unversehrte rückkehr zu 
gewährleisten. Bei einer illuminierten Handschrift bedeu-
tet dies z. B., dass lose Malschichten von Miniaturen auf 
allen Seiten der Handschrift gefestigt werden. Bei einem 
transport sind alle Miniaturen eines Codex gefährdet 
nicht nur jene, die in der ausstellung gezeigt werden. 
Sicherungen an Bucheinbänden garantieren, dass es zu 
keinen Verlusten kommt, auch an den in der ausstellung 
nicht sichtbaren teilen des Buches. Buchwiegen werden 
vom Leihnehmer vor ort angefertigt. Spezielle Kon-
struktionen für wertvolle Bücher werden vom Ifr oder 
von einer externen firma hergestellt, um eine Kontrolle 
der Buchwiege mit dem original vor dem transport zu 
ermöglichen. Karten, Plakate, Handzeichnungen, grafi-
ken oder fotografien werden auf Karton oder in Passe-
partouts montiert. Bei einer Hängung werden die Werke 
in eigenen rahmen des Ifr montiert. Dabei kommen in 
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der regel Magnetrahmen mit einer Holzleiste zur anwen-
dung. für jedes Werk wird ein Zustandsprotokoll ange-
fertigt. Schäden werden in Skizzen oder auf fotografien 
eingezeichnet. Das format richtet sich dabei nach dem 
objekt und der art der Schäden. 

eine Kunstspedition packt und transportiert die 
Leihgaben. ein Kurier der Österreichischen nationalbi-
bliothek ist beim auspacken am ausstellungsort zugegen 
und kontrolliert mit dem Leihnehmer das Zustandspro-
tokoll. Die ausstellungsbedingungen, das einlegen in die 
Vitrine oder das Hängen von rahmen werden vom Kurier 
überprüft und begleitet. nach ende der ausstellung wird 
der Zustand wieder anhand des Zustandsprotokolls 
vom Kurier und vom Leihnehmer überprüft. nach dem 
rücktransport erfolgt eine neuerliche Kontrolle vor der 
rückstellung der objekte. Das Bundesdenkmalamt wird 
über die rückkehr der Leihgaben informiert. Die Doku-
mentation des Leihverkehrs wird abgeschlossen.

DIe aUSSteLLUng „JUDen, CHrISten, 
MUSLIMe“ IM MartIn groPIUS BaU In 
BerLIn

Die von andreas fingernagel kuratierte ausstellung 
„Juden, Christen, Muslime“ wurde von 9. Dezember 2017 
bis 4 März 2018 im Martin gropius Bau in Berlin gezeigt1. 
Die ausstellung umfasste 73 Handschriften und 18 frühe 
Drucke der Österreichischen nationalbibliothek. Da die 
ausstellung 2010 im Prunksaal erstmals gezeigt worden 
war, waren alle objekte schon einmal konserviert worden. 
Dennoch war es notwendig alle Seiten der Hand- und 
Druckschriften zu kontrollieren. aufgrund des transports 
und den damit verbundenen erschütterungen waren 
Konservierungsmaßnahmen notwendig, die für die aus-
stellung an der ÖnB nicht gemacht werden mussten. 
für die wertvollen Bücher fertigte das Ifr besonders 

 1  andreas fingernagel (Hg.), Juden, Christen und Muslime, im 
Dialog der Wissenschaften 500 – 1500, Wien 2018.

genaue Zustandsprotokolle an. Von der aufgeschlagenen 
Seite und dem einband wurden fotografien im format 
a3 ausgedruckt, um die Schäden zu dokumentieren. Die 
Buchwiegen wurden von der firma Vienna art Handling 
aus Plexiglas angefertigt. Vor dem transport wurden alle 
Buchwiegen kontrolliert. an den konservatorischen Vor-
bereitungen waren sechs restauratorInnen des Ifr betei-
ligt. Die Vorbereitungen für die 91 objekte umfassten 
rund 1.000 arbeitsstunden. Zwei Kuriere reisten für den 
aufbau in zwei getrennten transporten nach Berlin. Drei 
restauratorinnen des Martin gropius Baus betreuten die 
Kontrolle der Zustandsprotokolle und den aufbau vor 
ort. auch beim abbau waren wieder zwei Kuriere und 
drei restauratorinnen des Leihnehmers beteiligt.

reSUMée

aus den erfahrungen des Ifr im Leihverkehr ergibt 
sich, dass eine gute und zeitgereichte Vorbereitung von 
Leihgaben sehr wichtig ist. Die Österreichische natio-
nalbibliothek ersucht Leihnehmer darum, Leihansuchen 
mindestens sechs Monate vor Unterzeichnung des Leih-
vertrags zu stellen. es macht sich bezahlt Konditionen 
und risiken im Vorhinein abzuschätzen und zu klären. 
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es Schwierigkeiten 
geben. Der Verleih von Kulturgütern bleibt ein risiko. 
Veränderungen an Werken können nicht gänzlich ausge-
schlossen werden. Bei manchen objekten wie z. B. illu-
minierten Handschriften ist es schwierig, Veränderungen 
unmittelbar zu erkennen. Die erschütterungen während 
des transports können langfristige auswirkungen haben, 
die nicht sofort sichtbar sind. Vor- und nachbereitung 
bedeuten, dass Werke sehr oft in die Hand genommen 
werden. Das einhalten von Pausen zwischen ausstellun-
gen ist deshalb unverzichtbar. 



Christiane Rainer

Leihverkehr in Zusammenarbeit mit  
dem Bundesdenkmalamt.  
Schutz oder einschränkung?

Museen sind, genauso wie auch Privatpersonen, 
verpflichtet, beim österreichischen Bundesdenkmalamt 
(BDa) eine temporäre ausfuhrbewilligung einzuholen, 
wenn sie Werke aus ihren Sammlungen oder ihrem Besitz 
ins ausland verleihen. Wichtiger Partner und ausstellende 
Behörde ist dabei die abteilung für Bewegliche Denkmale 
– Internationaler Kulturgütertransfer des BDa. 

allgemeiner rahmen dabei ist der Kulturgüterschutz, 
um dem illegalen Handel mit Kunstwerken und geldwä-
sche vorzubeugen. Unter Kulturgüterschutz versteht man 
ganz allgemein sämtliche Maßnahmen zum Schutz von 
Kulturgütern vor Beschädigung, Zerstörung, Verände-
rung, Diebstahl und Verlust, sowie die Verhinderung der 
illegalen einfuhr und ausfuhr von geschütztem Kulturgut 
international. Hauptaugenmerk dabei gilt archäologi-
schen und ethnologischen artefakten.

„Die Gesamtgröße des illegalen Kunstmarktes (Kunst und 
Antiken) lässt sich auf ein jährliches Transaktionsvolumen 
von 6 bis 8 Milliarden US-Dollar (circa. 5 bis 7 Milliarden. 
Euro) veranschlagen.“ 1

Der Schwerpunkt auf antiken spiegelt sich auch im 
österreichischen Denkmalschutzgesetz (DMSg) wider: 
Im Unterschied zu anderen objektgruppen sind für 
archäologische artefakte keine Wertgrenzen für eine 
verpflichtende ausfuhrbewilligung vorgesehen (wertun-
abhängig).

auf internationaler ebene wurde die UneSCo Kon-
vention von 19702 angesprochen. Sie regelt rechte und 

 1   Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, fachbereich 
Kultur, Medien und Sport, nationaler und internationaler Kul-
turgüterschutz. Übersicht und Darstellung einzelner Problem-
bereiche vor dem Hintergrund eines künftigen Kulturgutschutz-
gesetzes, 2015, S.  9. .https://www.bundestag.de/blob/481346/
c9b5b6b866b3868 b340df495bf0d13d5/wd-10-072-15-pdf-data. 
pdf (aufgerufen Mai 2018)

 2  Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 
Illicit Import, export and transfer of ownership of Cultural 
Property 1970, http://portal.unesco.org/en/ev.php-UrL_
ID=13039&UrL_Do=Do_ toPIC&UrL_SeCtIon=201.
html (aufgerufen im Mai 2018)

Pflichten von Staaten, um bewegliches Kulturgut vor 
rechtswidriger ein- und ausfuhr sowie Übereignung zu 
schützen. Vertragsstaaten3 sind unter anderem verpflich-
tet:

–  ausfuhrgenehmigungen zu erteilen
–  Verzeichnisse nationaler Kulturgüter anzulegen
–  regelungen zur ein- und ausfuhr sowie zur rück-

gabe von unrechtmäßig verbrachtem Kulturgut zu 
erlassen

Die Konvention von 1970 regelt lediglich die zwi-
schenstaatliche, jedoch nicht die privatrechtliche ebene. 
Dazu wurde 1995 die Unidroit-Konvention über gestoh-
lene oder rechtswidrig exportierte Kulturgüter geschaffen, 
auf die hier aber nicht näher eingegangen wird.4

ein weiteres internationales Instrument ist die 
richtlinie 93/7/eWg (Verordnung eU nr. 1024/2012, 
neufassung)5 über die rückgabe von unrechtmäßig 
verbrachten Kulturgütern innerhalb des Binnenmarktes. 
Knapp zusammengefasst regelt diese richtlinie:

–  eine eU-einheitliche Kontrolle der ausfuhr von 
Kulturgut an den eU-außengrenzen

–  Kulturgüter, die unter die in der Verordnung aufge-
führten Kategorien fallen und alters- und Wertgren-
zen übersteigen, dürfen mit einer ausfuhrgenehmi-
gung aus dem Zollgebiet der eU in Drittstaaten 
ausgeführt werden.

In Österreich sind folgende wesentliche regularien in 
Kraft: 

 3  Liste der Vertragsstaaten siehe http://www.unesco.org/eri/la/con-
vention.asp?Ko=13039&language=e/(aufgerufen im Mai 2018)

 4  Unidroit Convention on Stolen or Illegally exported Cultural 
objects https://www.unesco.at/fileadmin/redaktion/Kultur/Kul-
turgueterschutz/Dokumente/UnIDroItKonvention1995.pdf 
(aufgerufen im Mai 2018)

 5  richtlinie 2014/60/eU des europäischen Parlaments und des 
rates vom 15. Mai 2014 über die rückgabe von unrechtmäßig aus 
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern 
und zur Änderung der Verordnung (eU) nr. 1024/2012 (neufas-
sung) , https://eur-lex.europa.eu/legal-content/De/tXt/HtML/
?uri=CeLeX:32014L0060&from=De (aufgerufen im Mai 2018)
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–  Bundesgesetz über die rückgabe unrechtmäßig 
verbrachter Kulturgüter (Kulturgüterrückgabegesetz 
– Kgrg, regelt die Umsetzung der Verordnung eU 
nr. 1024/2012, neufassung). 6

–  Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen 
wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder 
sonstigen kulturellen Bedeutung (Denkmalschutz-
gesetz – DMSg).7

ein wichtiges arbeitstool der LeihgabenmangerInnen 
an Museen in Österreich ist die tabelle der alters- und 
Wertgrenzen, die aufgrund des Denkmalschutzgesetzes 
für die ausfuhr keiner Bewilligung bedürfen.8 eine 
wichtige orientierungshilfe um festzustellen, für welche 
objekte aus den Sammlungen eine ausfuhrgenehmigung 
einzuholen ist.

Zudem gibt es außerrechtliche Vereinbarungen und 
Selbstverpflichtungen wie etwa die „ethischen richtli-
nien für Museen“ des International Council of Museums 
(ICoM), oder den ethikkodex für den Kunst- und anti-
quitätenhandel in Österreich.9

LeIHVerKeHr UnD LeIHanSUCHen

Bevor ein ausfuhrantrag gestellt wird, müssen regist-
rars in der Kommunikation mit dem Leihnehmer etliche 
aspekte abklären. 

Bei einem/einer registrar handelt es sich um einen in 
Österreich leider immer noch recht unbekannten Beruf, 
obwohl dieser immer spezialisierter wird, und in anderen 
Ländern, wie den USa, großbritannien, Deutschland 
oder frankreich, bereits eigene ausbildungen angeboten 
werden. Das aufgabengebiet ist wirklich komplex, hier 
seien nur einige aspekte genannt: 

 6  Bundesgesetz über die rückgabe unrechtmäßig verbrachter Kul-
turgüter (Kulturgüterrückgabegesetz – Kgrg) https://www.ris.
bka.gv.at/geltendefassung.wxe?abfrage=Bundesnormen&gese
tzesnummer=20009507 sowie des UneSCo-Übereinkommens 
über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässi-
gen einfuhr, ausfuhr und Übereignung von Kulturgut, (aufgeru-
fen im Mai 2018)

 7  Bundesgesetz betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer 
geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen kulturellen Bedeu-
tung (Denkmalschutzgesetz – DMSg) https://www.ris.bka.gv.at/
geltendefassung.wxe?abfrage=Bundesnormen&gesetzesnumme
r=10009184a (aufgerufen im Mai 2018)

 8  gesamte rechtsvorschrift für Kategorien von Kulturgütern 
die auf grund des Denkmalschutzgesetzes für die ausfuhr kei-
ner Bewilligung bedürfen, fassung vom 31.08.2018   
https://www.ris.bka.gv.at/geltendefassung.wxe?abfrage=Bun
desnormen&gesetzesnummer=20000259 (aufgerufen im Mai 
29018)

 9  ethikkodex für den Kunst- und antiquitätenhandel in Österreich. 
https://www.unesco.at/fileadmin/redaktion/Kultur/Kulturgue-
terschutz/Publikationen/ethikkodex_fuer_den_Kunst-_und_
antiquitaetenhandel_in_oesterreich.pdf (aufgerufen im Mai 
2018)

–  Verträge, Haftungsklauseln
–  Immunität (State Indemnity)
–  Versicherung, Staatshaftung
–  Logistik, sichere Verpackung
–  Zoll, Zollbestimmungen
–  behördliche Vorgaben, z. B. BDa
–  konservatorische grundkenntnisse
–  Umgang mit Kulturgut
–  fremdsprache/n
–  Kommunikation
–  Verhandlung
–  ethnische richtlinien, Due Diligence
–  Kuriertätigkeit

In Österreich arbeitet arC deshalb gerade daran, eine 
solche ausbildung zu etablieren. Die aufgabenverteilung 
und Spezialisierung in großen internationalen Museen 
wird immer komplexer. Die KollegInnen in Österreich 
sollten also besser gut geschult sein, um ihren internatio-
nalen KollegInnen auf augenhöhe begegnen zu können. 
Denn wir arbeiten mit einer besonders wertvollen, fragi-
len und einzigartigen Materie: Kunst und Kulturgut. ein 
informierter und verantwortungsvoller Umgang ist also 
unerlässlich.10

Beim Leihverkehr müssen folgende aspekte beachtet 
und im Vorfeld geklärt werden:

–  konservatorische Standards
–  Provenienz; wird von manchen Leihnehmern veröf-

fentlicht (z. B. UK, USa), betrifft nicht ausschließ-
lich entziehungen im nS Herrschaftsgebiet

–  Begleitprogramm wenn möglich einsehen (z. B. 
geplante events in galerien, dort darf nicht gehängt 
werden), geplante Umbauten und ähnliches 

–  Klimadaten, unter Umständen auch allgemeines 
Klima, landes- und jahreszeitenabhängig

Besonders bei noch nicht bekannten Leihnehmern 
wird ein sogenannter (Standard) facility report angefor-
dert, der auskunft gibt über aspekte wie: 

–  Leuchtmittel (UV-filter), Beleuchtungsvorgaben
–  Kapazitäten der Lastenlifte
–  Ladedock: überdacht oder nicht?
–  Sicherheitseinrichtungen
–  restauratorInnen vor ort
–  Hängung (Heizungen, Klimaanlagen, fenster, 

türen)

Die albertina in Wien, an der die autorin im aus-
stellungs- und Leihgabenmanagement arbeitet, hat ein 
sehr hohes Leihaufkommen. Das ist der Qualität und 

 10  arC – austrian registras Committee https://www.austrianregist-
rars.at/ (aufgerufen im Mai 2018)

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009507
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009507
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009507
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184a
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184a
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184a
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000259
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000259
https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Kultur/Kulturgueterschutz/Publikationen/Ethikkodex_fuer_den_Kunst-_und_Antiquitaetenhandel_in_OEsterreich.pdf
https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Kultur/Kulturgueterschutz/Publikationen/Ethikkodex_fuer_den_Kunst-_und_Antiquitaetenhandel_in_OEsterreich.pdf
https://www.unesco.at/fileadmin/Redaktion/Kultur/Kulturgueterschutz/Publikationen/Ethikkodex_fuer_den_Kunst-_und_Antiquitaetenhandel_in_OEsterreich.pdf
https://www.austrianregistrars.at/
https://www.austrianregistrars.at/
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Quantität der Sammlungen geschuldet. Die Workflows 
eines Leihgeschäfts sind komplex, eine intensive Kom-
munikation intern (restaurierung, wissenschaftliche 
MitarbeiterInnen, Sammlungsmanagement) und extern 
(Versicherer, Kunstspeditionen) geht dem Moment voran, 
bevor eine Leihgabe das Museum verlässt. Immens wich-
tig ist, dass – falls erforderlich – vom BDa ein gültiger 
Bescheid über eine temporäre ausfuhrgenehmigung vor-
liegt. 

Und um zum titel des Beitrags zurückzukehren: Die 
albertina erachtet die ausfuhrbestimmungen als sinnvoll, 
und nicht als einschränkend, da sie folgendes bieten:

–   rechtssicherheit
–   ausgleich schaffen zwischen dem Prinzip des freien 

Warenverkehrs im europäischen Binnenmarkt und 
dem Bedürfnis der Mitgliedstaaten, Kulturgüter 
von besonderer kultureller Bedeutung als nationale 
Kulturgüter einzustufen, um etwaige abwanderung 
zu verhindern.

–  gewährleistung von rückgabeansprüchen zwischen 
den Vertragsstaaten

–  BDa als Schnittstelle zu Verwaltungsbehörden der 
Mitgliedstaaten

–  Zusätzliches regulativ für besonders empfindliche 
objekte, die – so angebracht – dem Leihverkehr 
durch Schutzfristen entzogen werden können.

–  ausgewogenes augenmaß, ablehnende Bescheide 
gibt es selten, denn der austausch von Leihgaben 
wird eU-weit forciert.

–  Und allgemein, im fall von unerfahrenen Leihge-
bern, die keine registrars beschäftigen: Hilfestellung 
und Beratung.

abschließend ein kurzer gedanke zum eingangs 
erwähnten Kulturgüterschutz, der zur Diskussion gestellt 
wurde. Zu einer bedeutenden regelung im Kulturgü-
terschutz gehört die Haager Konvention zum Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 14. Mai 
1954. Verdienst dieser Konvention ist es, dass in jeglicher 
Beeinträchtigung oder Zerstörung von Kulturgut eine 
„Schädigung des kulturellen Erbes der gesamten Menschheit“ 
gesehen wird.11 ein sehr inklusiver gedanke. anlässlich 
einer Konferenz im Hamburger Völkerkundemuseum 
referierte der, in Südafrika tätige Postkolonialismus-The-
oretiker achille Mbembe, wie mir scheint, ganz in diesem 
Sinne: „Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der jeder 
und alles wieder nach Hause zurück muss? […] Wir sollten 
uns eingestehen, dass die Verstrickung der Welt unumkehrbar 
ist. Restitutionen folgten nicht nur dem alten, „korrosiven“ 
Konzept der Eigentümerschaft, sie verhinderten auch den 
wechselseitigen Kontakt. Statt Restitutionen anzustreben, 
sollten wir lieber über Konzepte des Teilens nachdenken, mit 
dem Ziel, nicht nur die Objekte vom Eigentumsdenken zu 
befreien, sondern auch die Menschen.“12

 11  Vgl. Adrianna A. Michel, Kulturgüterschutz – eine Verpflichtung 
gegenüber der uns nachfolgenden generation, 8.  Mai 2017 
https://www.sueddeutsche.de/kultur/postkolonialismus-neue-
kultur-des-teilens-1.3988604 (aufgerufen im august 2018)

 12  Süddeutsche Zeitung, online-ausgabe, 22.5.2018 https://www.
sueddeutsche.de/kultur/postkolonialismus-neue-kultur-des-
teilens-1.3988604 (aufgerufen im Mai 2018)
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In Memoriam Hofrat Dr. eckart Vancsa

am 20. Juni 2018 ist eckart Vancsa kurz nach Vollendung 
des 77. Lebensjahres in Wien verstorben. eine ausführ-
liche Würdigung seiner wissenschaftlichen tätigkeit mit 
einem Schriftenverzeichnis in auswahl findet sich in 
dieser  Zeitschrift, erstellt anlässlich seines 70. geburts-
tages (LXV, 2011/4, S. 524–527).

eckart Vancsa, der 1972 in den Dienst des Bundesdenk-
malamtes eingetreten ist, hat mit seiner Dissertation im 
Jahr 1973 über „aspekte der Historienmalerei des 19. Jahr-
hunderts in Wien“ bereits die richtung eingeschlagen, der 
sein wissenschaftliches Interesse sein forscherleben lang 
gelten sollte. Zahlreiche aufsätze aus seinen frühen Jahren  
über die österreichische architektur und Malerei vom   
18. bis zum anfang des 19. Jahrhunderts spiegeln sein breit 
gefächertes Interesse an der Kunst des Historismus sowie  
der vorausgehenden und der nachfolgenden epoche in 
Wien wider. als fachmann für die Kunst des 19.  Jahr-
hunderts wurde Vancsa vielfach mit einschlägigen wissen-
schaftlichen gutachten als entscheidungshilfe in Denk-
malschutz-angelegenheiten beauftragt. Die Verknüpfung 
von forschung und praktischer Denkmalpflege ist ihm 
ein besonderes anliegen gewesen. 

eckart Vancsa war auch einer der Hauptautoren des 
1980 erschienenen Bandes XLIV der Österreichischen 
Kunsttopographie „Die Kunstdenkmäler Wiens, Profan-
bauten des III., IV. und V. Bezirkes“. Diesem sowohl für 
die Denkmalpflege als auch für die altstadterhaltung 
in gleicher Weise wichtigen Inventarband kam Modell-
charakter zu, da er zum ersten Mal dem Umfang des 
 aktuellen Denkmalbegriffs rechnung getragen hat. es war  
in erster Linie das Verdienst Vancsas, dass die architektur  
des Historismus und des 20.  Jahrhunderts auf breiter 
 ebene   und auf dem Stand der jüngsten wissenschaft lichen 
erkenntnisse eingang in dieses Inventarwerk  gefunden 
haben. 

Von 1983 bis zu seiner Pensionierung 2003, war  Vancsa 
 durch zwei Jahrzehnte hindurch Leiter der abteilung für 
Inventarisation und Denkmalforschung (früher Institut 
für Österreichische Kunstforschung). Unter seiner  Ägide 
ist eine stattliche anzahl an Bänden der Kunsttopographie  
und der Dehio-reihe erschienen und seine damit ver-
knüpfte auseinandersetzung mit den methodischen 
frage stellungen der aufgabe Inventarisation fand ihren  
niederschlag in grundsätzlichen abhandlungen. ein 
thema tischer Schwerpunkt der publizistischen tätigkeit 
des ebenso profunden wie euphorischen Wien-Kenners 

eckart Vancsa war die Baukunst seiner Heimatstadt. aus 
diesem Wissens-fundus heraus erarbeitete er auch ein 
Konzept für das topographische Denkmälerhandbuch 
(Dehio) Wiens, das erstmals den Denkmälerbestand der 
Stadt auf ganzer Breite erfassen sollte. 

als verantwortlicher Schriftleiter dieser Zeitschrift hat 
Vancsa auch das Profil der reihe entscheidend geprägt. es 
war ihm ein anliegen regelmäßig autoren mit verwand-
ten arbeitsgebieten aus den ehemaligen Kronländern der 
Monarchie zu Wort kommen zu lassen, da sie mit dem 
Problem ihrer nur regional verständlichen Sprachen be-
haftet oft schwer anschluss an die internationale fachwelt 
finden konnten.

In seinen späteren Jahren beschäftigte sich Vancsa zu-
nehmend mit der architektur der renaissance in Öster-
reich. In der reihe der Bildenden Kunst in Österreich, 
Band Spätmittelalter und renaissance (erschienen 2003) 
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wie an gefährliches grollen, wenn es darum ging das ter-
ritorium der eigenen abteilung gegen vermeintlich unan-
gebrachte einmischung von außen zu verteidigen. aus-
geprägte Persönlichkeiten wie eckart Vancsa, die ihren 
Beruf zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben, hinterlas-
sen eine große Lücke. Wir werden uns oft und gern an 
ihn erinnern.

Elisabeth Oberhaidacher

konnte er seine langjährigen forschungen und sein um-
fangreiches Wissen in einige Katalognummern einfließen 
lassen. Hier ist besonders sein Beitrag über die Wiener 
Hofburg, Kernbau und renaissanceanlage nach 1529 bis 
anfang 17. Jahrhundert zu nennen.

alle, die mit eckart Vancsa gearbeitet haben erinnern 
sich gerne an seine immer vorhandene freudige Bereit-
schaft einschlägige wissenschaftliche Themen zu disku-
tieren und an seinen liebenswerten enthusiasmus ebenso 

ein Leben für die Stuckrestaurierung
nachruf auf Professor ernst Werner (1924–2018)

anfang Dezember 1918 ist ernst Werner nach länge-
rer Krankheit in Wien gestorben.  er bildete mit seiner 
2012 verschiedenen frau Hilde ein über Jahrzehnte aktives 
team als gefragte Bildhauer-restauratoren mit Schwer-
punkt Stuckkonservierung und -restaurierung. als solche 
waren sie von 1947 bis um 1999 in Wien, niederöster-
reich, oberösterreich und im Burgenland in der Baudenk-
malpflege tätig sowie für das Österreichische archäologi-
sche Institut bei den ausgrabungen in ephesus (zwischen 
1975–80).1  Von 1986 bis 1995 gab ernst Werner sein Wis-
sen auch in der Kartause Mauerbach bei sechs, teils mehr-
wöchigen Stuckseminaren für Baudenkmalpflege des 
Bundesdenkmalamtes weiter.2 Der ihm verliehene Berufs-
titel Professor war demnach eine verdiente anerkennung 
seines Lebenswerkes.

nach Kriegsende bot der Wiederaufbau im zerstörten 
Wien erste arbeitsmöglichkeiten in der restaurierung, 
die nach der Heirat mit der akademischen Bildhauerin 

 1  Über seine persönlichen Stuckerfahrungen konnte ich mit Prof. 
Werner 2008 vor der Stucktagung in Würzburg ein ausführliches 
gespräch führen – siehe Manfred Koller, „Viel Stuck und wenig 
fresko“. technologieforschung und restaurierung von Stuck in 
Österreich seit 1945, in: Jürgen Pursche (Hg.), Stuck des 17. und 
18. Jahrhunderts. geschichte, technik, erhaltung. ICoMoS-
Hefte des deutschen nationalkomitees L, Berlin 2010, S. 85–94. 
– ferner danke ich Mag. Jakob Werner für eine Liste der tätigkei-
ten seiner eltern von 1947–1998 und sonstige hilfreiche angaben.

 2  Astrid M. Huber, Stuckrestaurierung – ausbildung in Österreich, 
in: Pursche 2010 (zit. anm. 1), S. 235–239.

Hilde Springer 1947 zur gemeinsamen aufgabe wurde. Sie 
begann mit dem zerbombten Hochaltar in der Leopolds-
kirche in Wien 2, Stuckdecken im oberen Belvedere und 
im Palais Harrach, aber auch Steinstatuen auf der Pestsäu-
le am graben. Von den gewerblichen Stuckateuren lern-
ten die Werners zwar handwerkliche routine, sie blieben 
aber ein freiberufliches familienteam, das vor allem bei fi-
guralen ergänzungen höchste bildhauerische ansprüche 
befriedigen konnte. In die 1950er Jahre  fallen neben Wien 
(Mozartwohnung Domgasse, altes rathaus, Pfarrkirche 
Hietzing) auch schon zahlreiche Projekte in niederöster-
reich für Stifte (ardagger, Zwettl, Lilienfeld) und Schlös-
ser (Scheibbs, Heiligkreuz-gutenbrunn, Sierndorf, go-
belsburg, Wieselburg, Sommerein, Marchegg) sowie auch 
in oberösterreich (Stift Baumgartenberg 1958–62) und im 
Burgenland (eisenstadt, franziskanerkirche). 

In den 1960er und 70er Jahren wurde der wenig be-
kannte reichtum des Burgenlandes an frühbarocken 
Stuckausstattungen (17. Jahrhundert) zu einem der ar-
beitsschwerpunkte: Loretto, Wallfahrtskirche (1960–63); 
frauenkirchen, franziskanerrefektorium;  Schloss Kittsee 
(1970–71);  Schlosskapelle Kobersdorf (1972–77);  Schlös-
ser in eisenstadt, Halbturn, Deutschkreuz und vor allem 
Bernstein, rittersaal (1976–80).3 für die ergänzungen 
fand damals Inge Schemper-Sparholz die Stichvorla-

 3  Ernst und Hilde Werner, Die technologischen ergebnisse der res-
taurierung der Stuckdecke im rittersaal des Schlosses Bernstein., 
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gen von tempesta.4 große besondere Stuckprojekte der 
1970er Jahre betrafen in oberösterreich das Stift reichers-
berg (1972–74) mit seinen Hauptwerken von  giovanni 
Battista Carlone (abb. 1) und franz Joseph Holzinger, 
die Dörflkirche in Vöcklabruck (giov. Batt.Carlone), 
die Stiftskirche Waldhausen (1975–77) und die Dreifal-
tigkeitskirche von Stadl Paura (1968–75) – hier mit der 
zusätzlichen rarität filigraner alabasterfiguren von Josef 
Matthias götz auf den Marmoraltären.5 Im Profanbereich 
sind die Schlösser von Hohenbrunn bei St. florian und 
das nordico in Linz zu nennen. Die restaurierung des 
letzteren veranlasste die Stadt Linz im Herbst 1973 eine 
erste ausstellung über „Linzer Stuckateure“ im hier neu 
eingerichteten Stadtmuseum zu zeigen, an der die restau-

in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 
(ÖZKD), XXXIII, 1979, S. 103–07.

 4  Ingeborg Schemper-Sparholz, Die Stuckdekoration des rittersaales 
der Burg Bernstein im Burgenland, in: ÖZKD XXXIII, S.  96–
102.

 5  Alexander Heisig / Josef Matthias Götz, Barockskulptur in Bay-
ern und Österreich (1696–1760), regensburg 2004, S.  28–30, 
Kat.16–18.

ratoren aber selbst nicht beteiligt wurden.6 ernst Werners 
perfekte Musterkopien, erst für die im Stift reichersberg 
vorhandenen Stuckvarianten7 und später für die ritter-

 6  Walter Luger / Georg Wacha / Alexander Wied, ausst. Kat. Linzer 
Stuckateure, Linz 1973:  Der Katalog gibt aufschluss über die for-
schungs- und Künstlergeschichte, gezeigt wurden abgenommene 
Stuckfragmente, großfotos, Dokumente und entwürfe sowie 2 
originalschablonen aus Stift Melk und weitere sowie gussformen 
von der Bauleitung der residenz in München.

 7  Manfred Koller, Die farbigkeit der Stuckatur - zu ihrer entwick-
lungsgeschichte in Österreich vom 16. bis 18. Jahrhundert, in:  

1. Stift Reichersberg, OÖ, Sommerrefektorium, Lavabo von Giovanni 
Battista Carlone, um 1695, nach Rest. 1974

3. Schloss Weinberg bei Kefermarkt, OÖ, Rittersaal, Ernst und Hilde 
Werner 1984 während der Restaurierung

2. Schloss Hof, NÖ, Sala terrena, Westwand, nach Rest.
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saaldecke im Schloss Weinberg bei Kefermarkt, überließ 
er großzügig den amtswerkstätten des Bundesdenkmal-
amtes, wo sie seither zur Mitarbeiterfortbildung dienen.8  

auch in Wien lösten die Werners damals schwieri-
ge aufgaben: alte Universität, festsaal (nach dem Brand 
von 1961); Palais Lobkowitz, Stiegenhaus;  Servitenkirche, 
Kuppel und Seitenkapellen (1967–69); Palais trautson, 
beide verbliebene Barocksäle (1971)9; Stadtpalais Liechten-
stein, teilrekonstruktion der Kriegsschäden im barocken 
Stiegenhaus mit reicher Stuckausstattung von Santino 
Bussi (1974–76). Dieses großprojekt erfolgte in Zusam-
menarbeit mit Josef Souchill, der als Bildhauerrestaurator 
für Stuck vor allem in Wien tätig war. 10

  In die beiden letzten Jahrzehnte des vorigen Jahr-
hunderts fielen noch einige, teils jahrelange aufgaben im 
Burgenland wie die Wiederherstellung der Kriegsschä-
den im rittersaal von Schloss Kobersdorf (1980–92) und 
die fassaden des Schlosses in eisenstadt. In niederöster-
reich zogen sich Untersuchungen, Musterarbeiten und 
restaurierungen in der Kartause Mauerbach im auftrag 
des Bundesdenkmalamtes als roter faden über mehr als 
ein Jahrzehnt hin, begleitet von mehreren Seminaren zur 
Weiterbildung für die nächste generation in der Stuckre-
staurierung (siehe anm. 2). Die arbeiten für Schlosshof 
im Marchfeld betrafen in Vorbereitung der Prinz-eugen-
ausstellung 1986 zunächst den festsaal (1984/85). für die 
seit Kriegsende devastierte Sala terrena wurde mit einer 
Musterachse begonnen, die auch zur Demonstration für 
die ausstellungsbesucher fungierte (1985–96).11 (abb. 2) 
figurale ergänzungen von Stuckmarmor und glanzstuck 
erhielten auch alle Seitenaltäre der Stiftskirche in alten-
burg (1986–98). auch für den grottierstuck am Hofhaus 
(eh. Pálffypalais) in Kirchschlag in der Buckligen Welt wa-
ren innovative Wege zur ergänzung zu finden (1983, 1991).  
als zuvor kaum bekanntem Stuckjuwel von giovanni Bat-
tista d‘allio gaben die Werners auch dem Schloss Schwar-
zenau im Waldviertel wieder seine (in teilen kaum be-
rührte) Schönheit zurück (Sommersaal, Kapelle 1985–93). 

Kunstjahrbuch der Stadt Linz 1979, S. 5–30, farbabb. auf rück-
seite. 

 8  Inventarisiert und aufgestellt in der technologischen Sammlung 
des BDa im Wiener arsenal.

 9  Zum vorherigen abbruch der Stuckdecken (wohl von Santino 
Bussi) in den Sälen der gartenfront 1968 siehe Manfred Koller, 
Untersuchungen am Palais trautson in Wien. Zur ursprünglichen 
Baugestalt, fassadenfärbelung und Innendekoration, in: ÖZKD 
XXII, 1969, S. 206–219, abb. 286–290.

 10  Alois Machatschek, Die rekonstruktion der Decke und die res-
taurierung der feststiege im Stadtpalais Liechtenstein. In: ÖZKD 
XXXI, 1977, S. 51–57 – Dabei wurden auf Wunsch des fürsten-
paares in einigen Puttenköpfen die Kinder des fürstenpaares por-
trätiert (Hinweis von Mag. Jakob Werner).

 11  Kurzbericht in ÖZKD XLIX, 1995, S. 315, abb.366. Renate Ma-
dritsch, Die restaurierung von Schloß Hof. In: ausst. Kat. Prinz 
eugen und das barocke Österreich, Wien 1986, S. 305–308,  mit 
abbildung des Vorzustandes.

Dazu kamen arbeiten für die Stifte Zwettl (Portalfassade 
im Prälaturhof, Bibliothek) und Seitenstetten (Hauptstie-
ge), die Schlösser Breitenfurt (Kapelle), riegersburg (grü-
ner Salon), Säusenstein (ehem. Stift: fassade, beide re-
fektorien) sowie gloggnitz (ehemalige Propstei, Decke im 
Zuge der einrichtung als Stadtmuseum 1988). 

für oberösterreich sind die Stifte engelszell (altaran-
tependien) und Waldhausen (Sakristei), vor allem aber 
Schloss Weinberg bei Kefermarkt hervorzuheben. Dessen 
räume schmücken formal und technisch anspruchsvolle 
Stuckkompositionen von 1604 bis 1731.12 Darunter befan-
den sich stuckierte Draht- und Blechfiguren, reiner Kalk-
stuck mit faserarmierung und originale Ölfassungen. 13  
(abb. 3)  

trotz ihres berufsbedingen „Wanderlebens“ von ei-
ner Baustelle zur anderen konnte das ehepaar Werner 
drei Kinder aufziehen. Der jüngere Sohn Jakob Werner 
studierte Kunstgeschichte an der Universität und schloss 
mit der bisher ersten Monografie über einen der wichtigs-
ten Stuckateure im Wiener Hochbarock, Santino Bussi  
(1664–1736), ab.14  ernst und Hilde Werner haben  mit 
ihrem Lebenswerk der künstlerischen Stuckproduktion 
in Österreich, häufig im rahmen von barocken gesamt-
kunstwerken, wieder zu ansehen und restauratorischer 
sowie wissenschaftlicher aufwertung verholfen. nicht zu-
letzt wurden dadurch auch der kunsthistorischen neube-
wertung der Stuckkunst in Österreich die Wege geebnet.15 

Manfred Koller

 12  Bernd Euler, Das renaissanceschloß Weinberg, in: Schloß Wein-
berg im Lande ob der enns (Messerschmidt Stiftung. Schriften 
zur Denkmalpflege VI), Linz 1991, S. 9–72. ferner: Manfred Kol-
ler, Die Stucktechniken in renaissance und frühbarock, ebenda 
S. 121–43.

 13  Kunst und Kultur im Mühlviertel. oÖ. Landesausstellung, Schloss 
Weinberg 1988.-  Ernst und Hilde Werner, renaissancestuckde-
cken in Schloss Weinberg, oÖ, in: restauratorenblätteri Bd. 9,  
Wien 1987/88, S. 179–182.

 14  Jakob Werner, Santino Bussi (1664–1736),  Dipl.arbeit Wien 
1992.-  Jakob Werner, Der Stuckateur Santino Bussi und die In-
nenausstattung der ehemaligen Stiftskirche Dürnstein, in: Das 
Waldviertel, 43, 1994, S. 256–66.

 15  Ingeborg Schemper-Sparholz, Stuckdekorationen des 17. Jahrhun-
derts im Wiener raum (Dissertationen zur Kunstgeschichte 17), 
Wien/Köln 1983. – aber noch die letzte gesamtdarstellung zur 
Barockkunst in Österreich vermeidet – im Unterschied zur Wand-
malerei – ein eigenes Kapitel zur Stuckkunst und ordnet diese dem 
Kunstgewerbe zu, obwohl viele der behandelten Beispiele zur ar-
chitektur, Bildhauerei und Wandmalerei eng mit Stuckkompositi-
onen verbunden sind: Franz Wagner, Kunsthandwerk, in: Hellmut 
Lorenz (Hg.), Barock. geschichte  der bildenden Kunst in Öster-
reich, Bd. 4, München 1999, S. 266–315.
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andreas Burmester, Der KaMPf UM DIe KUnSt. 
MaX Doerner UnD SeIn reICHSInStItUt 
fÜr MaLteCHnIK (Schriften der Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen  I.I), Köln-Weimar-Wien 2016, 2 
Bde., 893 Seiten, 153 SW und farbabb., ISBn 978-3-412-
50376-5.

Das Doerner-Institut gehört heute zu den Bayeri-
schen Staatsgemäldesammlungen mit Sitz in der neuen 
Pinakothek in München. es ist auf erhaltung, naturwis-
senschaftliche Untersuchung und Dokumentation der 
Sammlungen spezialisiert und kooperiert darüber hinaus 
auch für forschungsprojekte mit anderen öffentlichen 
Institutionen. es hat sich seit seiner gründung 1937 bis zur 
heute bestehenden Integration in den neubau der neuen 
Pinakothek in München zum führenden Institut seiner 
art in Deutschland entwickelt, das auch den weltweiten 

Vergleich nicht zu scheuen braucht (www.doernerinstitut.
de). (abb. 1) andreas Burmester war von 2003–2017 Leiter 
des heute von 54 Mitarbeitern getragenen Institutes und 
hat seit 1995 ein archiv zur wechselvollen geschichte und 
bis ins 19.  Jahrhundert zurückreichenden Vorgeschichte 
dieser anstalt aufgebaut. Bei einem Besuch 2006 wies er 
auf ein mit ordnern prall gefülltes großes regal hin, das 
einen archivfund zur entstehung und zu den aktivitäten 
des Doernerinstitutes im Dritten reich enthalte. Zehn 
Jahre später brachte der Böhlau-Verlag seine aufregende 
Institutsgeschichte heraus. Diese bietet anhand der vie-
len bisher unbekannten Dokumente vielschichtige neue 
erkenntnisse zu den Verwicklungen von Kunst und 
Politik im deutschen nationalsozialismus mit zahlreichen, 
aktiv oder passiv betroffenen Künstlern, Museumsleuten, 
Hochschulinstituten, aber auch farbenproduzenten und 
Kunstvereinen mit ihren persönlichen, institutionellen 
und politischen Verbindungen. 

In der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts wurde 
München zu einem Zentrum der Diskussionen über die 
Verbesserung von Malmaterialien und Maltechniken 
(vor allem der Wand- und fassadenmalerei), aber auch 
über die Methoden zur erhaltung alter gemälde. Die 
Protagonisten dieser Bewegung hatten unterschiedliche 
Vorbildung und verbanden ihren enthusiasmus oft mit 
geschäftsinteressen, Sendungsbewusstsein und Streitlust. 
ambitionierte neue, quellenbasierte forschungen konzen-
trierten sich bereits auf die wichtigsten Persönlichkeiten 
und ihr Wirken im kulturpolitischen geschehen dieser 
Zeit. Den anfang machte 1990 Sibylle Schmitt mit ihrer 
Diplomarbeit an der Stuttgarter akademie über den 
Chemiker und Hygieniker Max von Pettenkofer (1818–
1901) und das von ihm 1863 patentierte Verfahren der 

„regeneration“.1 Der weiten Verbreitung dieser Methode 
vor allem in Italien widmete sich 2002 eine tagung an 
der Universität Udine.2 Die im gleichen Jahr gedruckte 
Dissertation (Universität Hannover) von Michael graf 
von der goltz über die gemälderestaurierung zur Zeit 
der Weimarer republik thematisierte schon die Konflikte 

 1  Sibylle Schmitt, Das Pettenkofersche regenerationsverfahren, in: 
Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung 4, 1990, 
S. 30–76. 

 2  giuseppina Perusini (Hg), a cura di, Il restauro dei dipinti nel 
secondo ottocento. giuseppe Uberto Valentinis e il metodo Pet-
tenkofer, Udine 2002. – Darin auch ein Beitrag zu Österreich: 
Manfred Koller, L’impiego del metodo Pettenkofer in austria nei 
secoli XIX e XX, p. 163–170.

http://www.doernerinstitut.de
http://www.doernerinstitut.de
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zwischen dem Maler Max Doerner (1870 – 1938) und 
dem Chemiker alexander eibner (1862 – 1934) über die 
führungsrolle in der forschung zu maltechnischen und 
restauratorischen fragen. goltz behandelt dabei auch 
mehrfach Bezüge zu Österreich (alois riegl, Hans tietze, 
Dagobert frey, den restauratoren Sebastian Isepp und 
robert Maurer) und gibt einen ausblick auf die vom 
nationalsozialismus beherrschte folgezeit.3 Die 2014 
erschienene restauratorische Dissertation (tU München) 
von Kathrin Kinseher über den farbenstreit in München 
befasste sich danach erstmals ausführlich mit dem Mal-
techniker und farbenfabrikanten adolf Wilhelm Keim 
(1851–1913) und dem Makartschüler und maltechnischen 
Quellenforscher ernst Berger (1857–1919).4 Beide waren 
wesentlich an der ersten maltechnischen ausstellung in 
Verbindung mit einem Kongress beteiligt, die 1893 in 
München abgehalten wurden.5 

2016 erschien die zweibändige Dokumentation von 
Burmester, die sich zwar auf den Maler und Maltech-
nikforscher Max Doerner (1870–1938) konzentriert, aber 
anhand umfangreicher Schrift- und Bildquellen auch 
dessen Vorläufer, Mitstreiter und gegner mit vielen 
neuen einzelheiten beleuchtet. Im anhang gibt das 
Personenverzeichnis für über 110 Personen Kurzdaten zu 
ihrem Werdegang und ihren rollen im nationalsozialis-
mus, wie alle fakten und Zitate besichert durch genaue 
Quellenangaben in den anmerkungen. Dazu kommen 
die zitierte Literatur, ein tabellarisches Inhaltsverzeichnis 
des altaktenbestandes des „reichsinstitutes für Maltech-
nik (Doerner-Instiut)“ und ausführliche register. Über 
die fachlichen aspekte hinaus spielt inhaltlich die Inst-
rumentierung des deutschen Kunstschaffens und seiner 
Institutionen, vor allem in München und Berlin, durch 
die Machtpolitik Hitlers, seines Kreises und der Partei-
apparate eine zweite Hauptrolle bei der Sicherung der 
historischen Wahrheit. Da deren akteure alle nicht mehr 
leben, und die Umstände seither von zwei generationen 
verdrängt und vergessen, aber auch bewusst geschönt und 
manipuliert wurden, bleiben etliche Quellen lückenhaft 
und gestellte fragen unbeantwortet oder werden korrekt 
als Vermutungen offengelassen.

 3  Michael Graf von der Goltz, Kunsterhaltung – Machtkonflikte. 
gemälde-restaurierung zur Zeit der Weimarer republik, Berlin 
2002.

 4  Katrin Kinseher, „Womit sollen wir malen?“. farben-Streit und 
maltechnische forschung in München. ein Beitrag zum Wirken 
von adolf Wilhelm Keim., München 2014. – Besprechung von 
Manfred Koller in Kunstchronik 2017, S. 561–575.

 5  Katrin Kinseher, farbe als Material. Die ausstellung für Maltech-
nik 1893 im Münchner glaspalast, in: restauro 2008, S. 40–50. 

MaX DoernerS WIrKen, MItStreIter 
UnD gegner

Der erste Band enthält sieben Kapitel, die durch 
ihren häufigen Perspektivenwechsel das persönliche und 
institutionelle Spannungsfeld, in dem sich Max Doerners 
Leben und Schaffen bewegte, aufzeigen. Dabei hatte die-
ser nicht nur um sein Lebensziel, den Primat der Künstler 
in allen maltechnischen fragen, sondern immer auch mit 
seiner labilen gesundheit und seiner beruflichen existenz 
als Landschaftsmaler, Kopist alter Meister und an der 
akademie lehrender Maltechniker zu kämpfen. Bevor 
Doerner 1911 in der nachfolge von ernst Berger an der 
Münchner akademie Vorlesungen zur Maltechnik auf-
nimmt, bestand schon an der technischen Hochschule 
die „Versuchsanstalt und auskunftsstelle für Maltechnik“ 
(eine private gründung adolf Wilhelm Keims), die der 
Chemiker alexander eibner leitete. Um 1910 richtete der 
Kunsthistoriker und Photograph Walter gräff an den 
Pinakotheken eine fotoabteilung ein, die sich bald mit 
röntgen- und anderen bildgebenden Strahlenuntersu-
chungen befasste und sich nach dem ersten Weltkrieg als 

„Untersuchungsstelle für gemälde und andere Werke der 
Kunst“ etablierte. Die Bemühungen eibners seinem Ins-
titut eine führungsrolle in der maltechnischen forschung 
im Sinne einer „werkstoffkundlichen Kunstgeschichte“ zu 
verschaffen, scheiterten am Desinteresse der Hochschule 
und seinem rechthaberischen Charakter, trotz fallwei-
ser Zusammenarbeit und Übereinstimmung mit gräff 
und Doerner sowie internationaler anerkennung seiner 
forschungen („Malmaterialienkunde als grundlage der 
Maltechnik“ 1909 u. a.). Parallel zu eibner bemüht sich 
auch gräff nach Hitlers Machtergreifung 1933 für die 
von ihm als Wissenschaft betriebene gemäldekunde ein 
staatliches Institut einrichten zu können, doch mit dem 
tod beider 1934 ist der Weg für Doerner frei. für sein Ziel 
eines „reichsinstitutes für Maltechnik (Doerner-Institut)“ 

1. München, Deutschland, Doerner-Institut heute
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lässt er sich von der nationaldeutschen Machtpolitik ver-
einnahmen, die seinen namen als Ikone auch im Kampf 
um eine „gesunde“ deutsche Kunst gegen die „entartung“ 
der Moderne einsetzt.

Im dritten abschnitt wird Max Doerners Weg bis 1933 
beschrieben. er beginnt mit 41 Jahren seine maltechni-
schen Vorlesungen an der Münchner Kunstakademie, aus 
denen zehn Jahre später 1921 sein erfolgsbuch über „Mal-
material und seine anwendung im Bilde“ hervorgeht (23. 
auflage 2010, seit 1934 Übersetzungen ins englische und 
andere Sprachen). gleichzeitig beginnt er seinen Kampf 
gegen das falsche „System“ der Bildpflege in den Museen 
mit „Waschungen“ und fordert „Konservieren nicht 
restaurieren“ in der tradition Pettenkofers – offenbar 
unabhängig von georg Dehios Postulat auf dem Denk-
malpflegetag 1901. er kritisiert die mangelhafte ausbil-
dung der restauratoren und deren geheimnistuerei, stellt 

„Leitsätze über restaurierung“ auf und wird ersatzmitglied 
einer restaurierkommission der Pinakotheken. Hier fragt 
man sich, woher Doerner selbst sein Wissen und seine 
Praxis in restaurierfragen nahm, doch diese frage wird im 
Buch – wohl mangels schlüssiger Quellen – nicht gestellt. 
auch fehlt ein Hinweis auf die von Hans Böhm 1929 in 
Berlin herausgebrachte neuauflage des restaurierbuches 
von Lucanus, das auch in Österreich im Umlauf war.6

Doerners rücksichtslos öffentliche Museumskritik 
alarmierte den Bayerischen Landtag, führte aber auch 
1924 zu einem Disziplinarverfahren, das ihn zwar zum 
Widerruf zwingt, aber nicht von seiner oppositions-
rolle abbringt. nebenbei geben die zitierten Quellen 

 6  Friedrich G.H.Lucanus, Die Praxis des restaurators [Hildesheim 
1829]. fünfte auflage, nach dem heutigen Stand der technik neu 
bearbeitet von Hans Böhm, Berlin, Halberstadt 1929. 

spannende einblicke in die Museums- und restaurier-
praxis der 1920er Jahre, an der seine Kritik doch positive 
folgen zeitigt. an einer nebenfront bekämpft Doerner 
die vom Münchner Priester und Kirchenmaler Hans 
Schmid propagierte enkaustik für monumentale Wand-
malereien, wieder im gegensatz zu deren Bejahung durch 
eibner. Doch baldige Schäden an Probeflächen der aka-
demie und an ausgeführten Werken führten, trotzdem 
diese technik noch 1932/33 in einem „enkaustischen 
Manifest“ als „deutscheste Malweise“ propagiert wird, zur 
konsequenten ablehnung durch das 1937 offiziell etab-
lierte „Doerner-Institut“. In dessen aufgabenprogramm 
münden auch die seit 1884 von adolf Wilhelm Keim 
erhobenen forderungen nach einer normierung und 
Kontrolle der industriellen farbenproduktion („normal-
farben“) mit einem Künstlerfarbengesetz, dem aber die 
Uneinigkeit zwischen eibner und Doerner im Wege steht. 
Mit dem ende der Weimarer republik und Doerners 
eintritt in die Partei Hitlers 1933 sowie dem tod seiner 
Kontrahenten gräff und eibner 1934/35 ist der Weg für 
seine Pläne einer „deutschen maltechnischen anstalt“ in 
München frei. Deren Programm und organisation in 
enger abstimmung mit Berlin, ankauf und Umbau eines 
gebäudes neben der Münchner akademie, ausstattung 
und Personalfindung für die Bereiche Maltechnik mit 
Versuchs- und Lehrwerkstätten, chemisches und physika-
lisches Laboratorium und Kunstwissenschaft mit fotoate-
lier behandelt ein umfangreiches Kapitel mit allen dabei 
zu überwindenden Problemen. es zeigt aber auch, wie 
das 1937 erstmals so genannte „Doerner-Institut“ teil der 
politischen Propaganda wird. Seine eröffnung am 19. Juli 
1937 erfolgte nur einen tag nach derjenigen der ausstel-
lung „entartete Kunst“ im neuen „Haus der deutschen 
Kunst“ in München, ein Zeichen der neuen Kunstpolitik 
im rückgriff auf die solide tradition und gegen die expe-
rimente der Moderne. (abb. 2) Die Personalwahl erwies 
sich mit dem Doernerschüler toni roth und dem farb-
chemiker richard Jacobi als sehr erfolgreich, da diese sich 
nicht von den maßgebenden Parteistellen korrumpieren 
ließen und Doerners Zielen über seinen tod 1939 hinaus 
treu blieben, wie die folgekapitel belegen. 

Zuvor bringt Burmester aber den Menschen Max 
Doerner nahe, und zwar durch die kommentierte Samm-
lung seiner Briefe an Kollegen und freunde, vor allem mit 
dem Studienfreund ernst Würtenberger, dem Kaufmann 
und Sammler Wilhelm graf, dem Maler und Schriftstel-
ler Heinrich ernst Kromer und mit seiner schon nach 
viermonatiger ehe 1932 verstorbenen frau frieda Keppler. 
Diese Korrespondenz bietet zudem einblicke in seine 
Studienzeit und seine tätigkeit als Maler, illustriert mit 
Bildern und fotos aus der Zeit um 1900 bis 1934. nach 
Doerners tod im März 1939 wurde aus dem nachlass 
von 400 Bildern 1939 eine auswahl in einer gedächtnis-
ausstellung an der Münchner akademie gezeigt. trotz 

2. Offizielle Eröffnung des Doerner-Institutes am 9. Juli 1937
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Kriegsbeginn verhelfen die zeitbedingten Projekte von 
roth und Jakobi dem jungen Institut rasch zu ansehen, 
obwohl die beginnenden Kunstbergungen die normale 
arbeit erschweren. Im Vordergrund stehen die Suche 
nach ersatzstoffen für verknapptes Künstlermaterial und 
die systematische Prüfung industrieller Malfarben für das 
Künstlerfarbengesetz. In diesem rahmen gelingt Jacobi 
1940 die entdeckung von Bleizinngelb als gelbem Haupt-
pigment in der Malerei vom 14. bis zum 17.Jahrhundert, 
das Doerner noch mit neapelgelb (Bleiantimonat) 
verwechselte. für die umfangreichen fälscherprozesse 
in der folge von enteignungen jüdischen Kunstbesit-
zes erwiesen sich die gutachten des Doernerinstitutes 
als wegweisend. Den von 1936–1941 zwischen Berlin, 
München, aber auch Wien geprüften fall der raffael 
zugeschriebenen „Madonna di gaeta“, die als geschenk 
für Hitler angekauft werden sollte, rollt Burmester mit 
neuen Dokumenten auf und gibt damit tiefe einblicke 
in opportunismus, gewinn- und ruhmsucht, aber auch 
Kompetenzstreit innerhalb des Systems, in dem sich die 
fachleute des Instituts aber nicht in ihrem fachlich kor-
rekten Urteil beirren ließen. als konservatorisch größte 
Herausforderungen dieser Jahre werden die glasmalereien 
des naumburger Domes und die Schwindfresken auf der 
Wartburg gewürdigt. für erstere erfolgten Versuche mit 
der neuen Verbundglastechnik. für letztere waren die 
Verhinderung einer Übertragung und die Verbesserung 
der bauphysikalischen Umstände wegweisende Lösungen.

Doerner-InStItUt UnD naCHfoLge-
KrÄMPfe 1941–1950 

Der zweite Band verfolgt zunächst detailreich die 
ereignisse der Jahre 1941–1945 und die von Berlin durch 
den Doernerschüler Kurt Wehlte erwachsende Konkur-
renz. 1940 übernimmt der Parteifunktionär adolf Ziegler 
die Leitung, der noch vor seinem eigenen fall 1943 roth 
und Jacobi entlässt und durch Mitglieder der nSDaP, den 
Kunsthistoriker fritz Haeberlein, den Chemiker friedrich 
Müller-Skjold und den Maler und Maltechniker Heinrich 
neufang ersetzt. Das neue team sucht neue aufgaben 
in der Denkmalpflege mit Materialuntersuchungen an 
kriegsbeschädigten Bau- und Kunstwerken (als ergänzung 
zum führerauftrag Monumentalmalerei – auch in Südti-
rol) und an sichergestellten Kunstwerken aus den besetz-
ten gebieten. Damit ergaben sich zwangsläufig Kontakte 
zur forschungsgemeinschaft „ahnenerbe“ (geleitet von 
SS-führer Heinrich Himmler). Kriegswichtig schien 
auch die entwicklung und Prüfung von ersatzstoffen, 
vor allem Kunststoffbindemitteln wie „Immunin“, einem 
Polyvinylazetat, für grundierungen und tempera. gegen 
Kriegsende wird unter immer schwierigeren Bedingungen 
die einrichtung einer „Versehrtenschule“ für den einsatz 

von Kriegsheimkehrern bei der Wiederherstellung nach 
Kriegsschäden vorbereitet, für die Bewerbungen auch 
aus dem „gau Wien“ kamen. Die gewissenhafte fachbe-
ratung von anfragen und die erstellung von gutachten 
in fälschungsfragen gehörte bis ende 1944 weiter zum 
tagesgeschäft. 

Im anschluss werden die neben und nach Doerner 
im nationalsozialismus tätigen Protagonisten porträtiert 
und ihre rollen hinterfragt - am ausführlichsten zu dem 
fachlich vielseitig versierten, karrieretaktisch klugen und 
politisch anpassungsfähigen Kurt Wehlte. Die danach 
verfolgten Schicksale der Hauptfiguren in den nach 
Kriegsende geführten Prozessen stützen sich auf die Ver-
fahren und Urteile der zur entnazifizierung eingerichte-
ten Spruchkammern. Sie werden nicht weniger spannend 
aufgerollt und zeigen auch das fortwirken alter feind- 
und freundschaften. Während der Vorkämpfer gegen 
die „entartete Kunst“ adolf Ziegler als „Minderbelasteter“ 
davonkommt, wird der stets parteiferne anton roth, dem 
Doerner die rechte an seinem Buch anvertraute, von 
georg Lill (generalkonservator des bayerischen Denk-
malamtes und nie Parteigänger) wegen „Denunziation“ 
angezeigt. nach einer fünfjährigen Prozessfolge wird 
roth zwar voll rehabilitiert, hat aber alle Möglichkeiten 
auf eine rückkehr ins Doerner-Institut oder seine frühere 
akademieprofessur und ebenso ins Denkmalamt verloren. 
Dort war roth 1935 als Leiter der restaurierwerkstätten 
des amtes für eine große, innovative restaurierung des 
augsburger Domes nach Doerners grundsätzen ver-
antwortlich, die im Prozessverlauf aufgerollt wird. aber 
selbst als Beklagter wird Lill vom Ministerium gestützt 
und das Verfahren eingestellt. Burmesters abschließende 
feststellung gibt sehr zu denken: „Lills Denunziationen 
leben bis heute in teilen des Landesamtes [weiter]“. 
Die Institutsarbeit wird zwar nach 1945 der Verwaltung 
der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen unterstellt, 
bleibt fachlich aber selbständig. Man erstellt gutachten 
für US-Dienststellen und greift auch den Plan einer res-
tauratorenschule wieder auf. Im Schlusskapitel resümiert 
Burmester die Schwierigkeit diese Zeitgeschichte nach 
dem tod aller akteure aus den teilweise lückenhaften und 
geschönten Quellen zu erzählen. Zum unübersichtlichen 
Konfliktfeld um die Münchner Moderne der Jahre um 
1910 (Blauer reiter, Kandinsky), ihren konservativen geg-
nern um die akademie und Max Doerner bleiben noch 
viele fragen offen, ebenso zu dem im Krieg zerstörten Par-
allelinstitut Wehltes in Berlin oder zum Kunstunterricht 
an den akademien im nationalsozialismus.
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DaS frÜHe Doerner-InStItUt UnD 
 ÖSterreICH

Die letztgenannte feststellung gilt gleichermaßen 
für Österreich. für die akademie der bildenden Künste 
in Wien wird nur der äußere rahmen der nS-Ära auf 
6 Seiten dokumentiert.7 Unbeachtet bleibt, dass die 
etablierung eines restaurierstudiums an dieser ältesten 
Kunstakademie im deutschen Sprachraum verblüffende 
zeitliche und inhaltliche Parallelen zum geschehen in 
München zeigt; doch sind bisher dazu nur die eckdaten 
einigermaßen bekannt. Von 1917 bis 1933 leitete Serafin 
Maurer einen dreijährigen restaurierkurs für je drei 
Bewerber. Sein Sohn robert Maurer richtete eine halb-
private „Untersuchungsanstalt für Kunstwerke“ an der 
Wiener akademie ein und beteiligte sich mit mehreren 
Wiener Kunsthistorikern und Malern 1928 an der großen 
publizistischen Diskussion über die gemälderestaurie-
rung in Deutschland.8 1933 übernahm der Maler und 
Kunsthistoriker robert eigenberger (1890–1979) den res-
taurierkurs an der von ihm geleiteten gemäldegalerie des 
Hauses, in deren zweibändigem Katalog von 1927 er „erst-
mals maltechnische fragen einer geisteswissenschaftlichen 
Interpretation“ unterzog.9 er konnte 1935 als außerordent-
licher Professor eine neue „fachschule für Konservierung 
und technologie“ einrichten, die 1937 zu einer regulären 
Meisterschule mit Diplomrecht aufgewertet wurde. 10 Das 
neue Institut wurde damals „was die einrichtung und Lei-
tung betrifft, wohl als eine der ersten anstalten überhaupt“ 
bezeichnet.11 eigenberger, Mitglied der nSDaP seit 1939, 
fungierte als ordentlicher Professor und Vertreter des nS-
Studentenbundes.12 er entwickelte in diesen Jahren eine 
rastlose tätigkeit im vollen einsatz seiner Person und 
seiner Mittel „in schrankenloser Hingabe an seine Ideen 
[....]“ (unbezahlte Weiterführung der Leitung der gemäl-
degalerie und Bezahlung der neuen Institutseinrichtung 
aus den durch restaurierungen erzielten Mitteln).13 Dafür 

 7  Walter Wagner, Die geschichte der akademie der bildenden Küns-
te in Wien, Wien 1965, S. 336–341.

 8  Von der Goltz (zit. anm.3), S. 131.
 9  Theodor Brückler / Ulrike Nimeth, Personenlexikon zur österrei-

chischen Denkmalpflege, Horn 2001, S. 58. Siehe auch Elisabeth 
Krack, Konservierungswissenschaft schreibt geschichte, Wien-
Köln-Weimar 2012, S. 74–76.

 10  Helmut Kortan, Die Meisterschule für Konservierung und tech-
nologie an der akademie der bildenden Künste in Wien und ihre 
Vorläufer seit Metternich, in: restauratorenblätter Bd.7, Wien 
1984, S. 35–43. 

 11  Paul Joseph Schmidt (Maltechniker), Die Kunst des restaurators, 
in: neue freie Presse vom 15. februar 1937.

 12  Manfred Koller, Die altdorfer-tafeln von St. florian in der res-
taurier- und Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Kunsthis-
torisches Museum. technologische Studien, Bd. 5, Wien 2008, 
S. 11–43.

 13  Wihelm Deusser, Bildnis eines schöpferischen Menschen. robert 
eigenberger, in: freie neue Presse vom 10. I. 1933, feuilleton.

schlug er 1931 Berufungen ans Kunsthistorische Museum 
in Wien und 1933 an die Kunstakademie in München 
aus. Die akademie ermöglichte eigenberger 1936 eine 
dreiwöchige Studienreise nach Berlin zum Besuch der 
restaurieranstalt der staatlichen Kunstsammlungen (dar-
unter wahrscheinlich auch der Kunsthochschule in Berlin, 
an der Kurt Wehlte 1933 als außerordentlicher Professor 
und Leiter des farbenlaboratoriums wirkte14). Leider 
sind die Kontaktpersonen und Institute von damals nicht 
überliefert.15 nach der Jubiläumsausstellung zu albrecht 
altdorfer von 1938 in der alten Pinakothek in München 
wurden die tafeln des St. florianer Sebastianaltares wohl 
direkt nach Wien für die hier 1939 gezeigte ausstellung 

„altdeutsche Kunst im Donauland“ transportiert und hier 
„von dem künstlichen Braunfirnis des 19.  Jahrhunderts 
befreit.“ Im geleitwort hebt Karl oettinger „die geniale 
Leitung der gewaltigen restaurierarbeit durch robert 
eigenberger“ für diese Schau hervor.16 Mit der 1938 
erfolgten aufnahme des Chemikers albert Managhi in 
eigenbergers restaurierklasse war durch diese und robert 
Maurer ein anerkanntes Kompetenzzentrum an der 
Wiener akademie aktiv. Dieses diente – wie das Doerner-
Institut - auch als „unentgeltliche und für jedermann 
zugängliche fachliche auskunftsstelle“, die „von Personen 
des In- und Auslandes in größtem Umfang fortlaufend in 
Anspruch genommen wird“,17 was eigenberger auch nach 
der entnazifizierung 1947 fortsetzte. 

Mögliche Wiener Quellen zu direkten Kontakten 
eigenbergers zum Doerner-Institut seit 1937 sind zwar 
nicht erforscht, aber in den Münchner akten für eine 
Kopie nach raffaels „Madonna alba“ im Kunsthisto-
rischen Museum belegt.18 Unklar bleibt dabei, wieso 
robert eigenberger von der akademie und nicht der 
Chefrestaurator des Museums Josef Hajsinek im frühjahr 
1940 wegen reinigung vor einer Untersuchung des Bildes 
in München mit dem Doerner-Institut (fritz Haeberlein) 
korrespondierte, zumal das Museum als eigentümer 
eigenbergers Methoden ablehnte und diesem generell 

„schweren Schaden“ am „österreichischen Kunstbesitz“ 
vorwarf.19 Im Kunsthistorischen Museum wurden 1938 
und 1939 bewährte gemälderestauratoren (Marianne 
adler, Sebastian Isepp) und Kunsthistoriker entlassen 
und gingen ins exil. Die Verbliebenen waren vor allem 
mit der Sicherstellung beschlagnahmter Kunstwerke und 

 14  Siehe Monika Kammer, Die Lehr- und Versuchswerkstätten für 
Maltechnik 1933–1945. ein Beitrag zur maltechnischen Künst-
lerausbildung an den Vereinigten Staatsschulen für freie und an-
gewandte Kunst Berlin. In: Zeitschrift für Kunsttechnologie und 
Konservierung 2015, H.2, S. 149–160.

 15  Koller (zit. anm. 12), S. 12/13.
 16  ausst. Kat. altdeutsche Kunst im Donauland, Wien 1939, S. 8.
 17  Koller (zit. anm.12), S. 13.
 18  Andreas Burmester, Der Kampf um die Kunst, Köln-Weimar-Wien 

2016, Bd. 1, S. 414, anm. 48, 53.
 19  Koller (zit. anm.12), S. 28.



BUCHBeSPreCHUng

142

ab 1939 mit der Vorbereitung und Durchführung der 
Kunstbergungen belastet. Verbindungen zum Doerner-
Institut gehen aus dem Historikerbericht nicht hervor.20 
Da sowohl eigenberger an der akademie21 als auch Isepp 
am Museum22 sich in den 1930er Jahren mit der Verbes-
serung von „regenerierungen“ befassten, lägen fachliche 
Kontakte innerhalb Wiens, aber auch der austausch mit 
den Kollegen in Deutschland und europa nahe. Jedenfalls 
stand Isepp mit Helmut ruhemann in Berlin in Kontakt, 
der sich um Isepps teilnahme an der ersten internationa-
len expertentagung in rom im oktober 1930 bemühte 
und mit dem er im Londoner exil an der national gallery 
wieder zusammenfand.23

Zur rolle der Denkmalpflege in Österreich sind die 
Quellen für Kunstraub und Kunstbergungen ab 1938 in 
großen Zügen erfasst (darunter auch zum Zentralkunst-
depot in München), jedoch nicht im Detail ausgewertet.24 
nach dem anschluss Österreichs an das Deutsche reich 
1938 wurde das Wiener „Institut für Denkmalpflege“ 
direkt Berlin unterstellt und der Kunsthistoriker, Jurist 
und Maler-restaurator Herbert Seiberl zum Leiter 

 20  Herbert Haupt, Der Versuchung erlegen. Das Kunsthistorische 
Museum unter nationalsozialistischer Herrschaft 1938–1945, in: 
Jahrbuch des Vereins für geschichte der Stadt Wien, 51, 1995, 
S. 93–142.

 21  Koller (zit. anm.12), S. 26 ff.
 22  Elke Oberthaler, Sebastian Isepp als restaurator am Kunsthistori-

schen Museum Wien 1926–1938, in: gerbert frodl / elisabeth 
Brandstötter (Hg.), Sebastian Isepp, Salzburg 2006, S. 57–63, hier 
S. 60.

 23  von der Goltz (zit. anm.3), S. 96.
 24  Theodor Brückler (Hg.), Kunstraub, Kunstbergung und restituti-

on in Österreich 1938 bis heute, Wien 1999.

ernannt. Dieser richtete erstmals auch „restaurierwerk-
stätten“ in der damals im Wiener Salesianerinnenkloster 
untergebrachten Dienststelle ein, die sich 1939 auch 
an der Donaulandausstellung beteiligte.25 neben dem 
Parteimitglied Seiberl war der Kunsthistoriker (und 
Strzygowskischüler) Josef Zykan dafür engagiert tätig, 
der nach 1946 die „amts- und Versuchswerkstätten“ an 
anderen orten neu aufbaute.26 neben dem möglichen 
Vorbild der schon früher gegründeten restaurierwerkstät-
ten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege in 
München27 ist aber auch ein Impuls durch die am 19. Juli 
1937 eröffnete „reichsanstalt für Maltechnik (Doerner-
Institut)“ sehr wahrscheinlich. Jedenfalls ist bis heute die 
6. auflage von Doerners Malmaterial-Buch (München 
1938) mit dessen persönlicher Dankadresse an den führer 
in der Handbibliothek der heutigen abteilung für Kon-
servierung des BDa vorhanden. neuere fachkontakte 
zum Doerner-Institut wurden erst in den 1960er Jahren 
wieder aufgenommen.28

 Manfred Koller

 25  Eva Frodl-Kraft, gefährdetes erbe. Österreichs Denkmalschutz 
und Denkmalpflege 1918–1945 im Prisma der Zeitgeschichte, 
Wien 1997, S. 200–211, 439 (Seiberl), 442 (Zykan); ausst. Kat. 
1939 (zit. anm. 15), Brückler / Nimeth (zit. anm.9 ), S. 252 (Sei-
berl), 353 (Zykan).

 26  Manfred Koller, Die amtswerkstätten im Wiederaufbau 1946–
1955, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpfle-
ge, LVIII, 2004, S. 454–471.

 27  So die Vermutung von Karl Ginhart, Das österreichische Denk-
malamt in der Systemzeit und in der gegenwart, in: Deutsche 
Kunst und Denkmalpflege, 1938, S. 259.

 28  Darunter für Pigmentuntersuchungen durch Hermann Kühn, 
z. B.1969 mit dem ersten nachweis von fluorit als Künstlerpig-
ment am triptychon von Leonhard Beck in der Hüttkapelle von 
Pflach in tirol.
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Bernd Euler-Rolle / Paul Mahringer
the Preservation of twentieth-Century architec-
ture In austria – routine and Unknown territory 
for the Protection and Care of Monuments

Modern architecture was part of the protection of histor-
ic monuments in austria from an early stage. Contempo-
rary buildings, such as the “skyscraper” in Vienna’s Her-
rengasse, were included in the 1935 edition of Dehio. and 
public buildings such as the Vienna Postal Savings Bank, 
were looked after alongside other buildings as a matter 
of course. The most important buildings of the classical 
modernist period in Vienna were successively listed be-
tween the end of the war and the 1960s. In the immedi-
ate post-war period art historians were often particularly 
interested in contemporary art and architecture, but from 
the 1960s onwards it was architects who increasingly led 
the way in calling for the preservation of modernist build-
ings. During the 1970s there were repeated conflicts about 
the treatment and listing of the buildings of classical mod-
ernism. The first large-scale restorations in this area took 
place in the 1980s, while the architecture of the post-war 
period also began to be discussed. The last decade was 
marked by controversy to do with the correct stance to-
wards the architectural remains of the nazi period. at the 
same time the listing and care of post-war buildings inten-
sified. This sometimes remains difficult today.

Barbara Keiler
auditing the List of Scheduled Monuments In 
Vorarlberg (2017/18)

The audit of the around twenty years old lists of monu-
ments showed that about a fifth of the buildings listed at 
that time have since been destroyed by demolition and re-
building or have been severely damaged by inappropriate 
renovation. The number of empty properties, particularly 
in rural areas, and changes in the appearance of built-up 
areas and the cultural landscape in general were shocking. 
on the other hand our view of the relative importance 
of monuments has shifted since the turn of the centu-
ry. now, the architectural heritage of the post-war period, 

the 1970s and the 1980s is increasingly being examined by 
heritage professionals. objects which were common only 
a few years ago have now become rare enough to be wor-
thy of particular care. 

Martin Hahn 
Youngtimers 
recording and explaining recent Cultural 
 Monuments In Baden-Württemberg

The buildings of post-war modernism from the 1960s and 
1970s remain stuck in a rut. They are often seen, wrongly, 
as unpleasant architectural blunders, recent buildings are 
frequently not accepted by the population. nevertheless, 
that period of architectural history did bring forth many 
interesting, innovative and distinct buildings, alongside 
the uninteresting dross. exciting forms, futuristic con-
structions and innovative materials are valuable evidence 
of a creative boom. The monuments service in Baden-
Württemberg is committed to recording key projects and 
reference objects from this period as cultural monuments 
of the recent past. Postmodernist buildings are increas-
ingly also becoming interesting. Precisely because the re-
cent past is usually seen critically and is little appreciated 
by contemporaries, it is time to recognize, these histor-
ic buildings as valuable evidence of architectural and ur-
ban history worthy of protection, and to record and pre-
serve them.

Monika Platzer
the Collection of the architekturzentrum Wien 
(az W) and Its Potential In the reassessment of 
architecture after 1945

experience shows that the chances of success in conserv-
ing the built heritage are closely connected to the state of 
research and its public communication. for this reason 
the paper provides a short overview of the reception his-
tory of austrian architecture since 1945, and afterwards of 
its scientific evaluation, which began in the 1980s. addi-
tionally, the value of architectural collections for conser-
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vation efforts and specialist assessment is shown through 
two case studies from post-war modernism, the Paula 
Preradović House (1951–1959) by ferdinand Kitt and the 
Hotel InterContinental (1960–1964) by the architects 
Carl appel, Walter Jaksch, Holabird & root. Summing 
up, it can be said that source-based research in architects’ 
estates has opened up new perceptions and questions, 
which may lead to a change of perspective compared to 
traditional views.

Sabine Weigl
Brutalism In austria – Definition, reception and 
evaluation

The term „brutalism“ stems from the french expression 
for exposed concrete „béton brut“, but is not exclusive-
ly derived from that material. It has more to do with 

„brut“, that is with the use of raw materials as a design el-
ement. Brutalist construction in architecture properly be-
gan worldwide in the mid-1960s. In austria it was above 
all the state which built religious, school and university 
buildings, as well as administrative structures and cultural 
and leisure facilities in a brutalist ethic. In the welfare state 
the new architecture stood for economic growth. Many of 
the new buildings were unloved and were changed or de-
molished shortly after they were finished. today, brutalist 
buildings are more present than ever. This does not mean, 
however, that brutalism has now been accepted as part of 
austria’s cultural heritage. 

Geraldine Klever
ground-Breaking? recording Cornelius König’s 

„Paradise“

In 2018 the „Paradise“ complex in Vorderberg in the gail 
Valley (Carinthia), a gesamtkunstwerk of the internation-
ally-known painter, sculptor, object and installation art-
ist Cornelius König (born 1942), which was erected from 
1979 onwards, was listed as a monument. The protection 
order was preceded by a two-year investigation: 18 built 
structures, four open areas, 183 objects and installations 
were logged and on this foundation a departmental ex-
pertise prepared, which in its turn is the basis of this pa-
per. In terms of art and architectural history „Paradise“ 
could be connected, on the one hand, to the „noetic Cir-
cle“ (grandfather anton Kolig was the most important 
figure in that group of artists) and to a specifically aus-
trian, ground-breaking aesthetic and use of materials, de-
veloped by architects and artists from the 1960s onwards. 
on the other hand, in its singular form as the presenta-
tion of a personal collection, as workshop, museum and 
archive, and also in the interaction of very different mate-

rials, media, disciplines and techniques, a specific artistic 
position and a unique character of international relevance 
was established. 

Erika Pieler 
the Protection of Monuments – as Seen from a 
Legal Point of View

The austrian Heritage Projection Law envisages the pro-
tection of monuments (objects of historic, artistic or oth-
er cultural importance) if a public interest in their conser-
vation exists. The definition of a monument is essentially 
broad and includes – reflecting the aims of the Heritage 
Projection Law – our cultural heritage in all its variety. 
During a listing procedure it is important to compare 
the monument under review with other objects of similar 
type, thus establishing its significance. The federal Mon-
uments authority’s inventories of monuments play an im-
portant role here. The constitutionally guaranteed right of 
private property means that it is always necessary to ex-
amine whether the entirety of an object is significant or if 
instead easily understandable, clearly defined parts of the 
object should be excluded from protection.

Burkhard Körner
recording Settlement, Square and Street Settings 
as ensembles In Bavaria

183 cohesive areas are included as ensembles in the list of 
monuments in Bavaria at the present time. These can be 
entire towns or villages, or individual streets or squares, 
but can also include historically important complexes 
such as the former concentration camp at Dachau. The 
fundamental precondition of this status is the unification 
of different elements in a demonstrable whole. The legal 
basis for the ensembles is outlined in article 1, Paragraph 3 
of the Bavarian Heritage Protection Law. an amendment 
to the law in May 2017 has made it possible to list areas 
as ensembles, which contain no individual listed build-
ings at all.

Paul Mahringer
Listing ensembles In austria – Some Comments

The notion that monuments do not only consist of iso-
lated single objects has been more or less constantly part 
of the austrian discourse around monuments since 1900. 
nevertheless, the listing of groups of immoveable objects 
(ensembles) as unitary complexes on the basis of their his-
torical, artistic and/or other cultural importance has only 
been possible in austria since an amendment to the Her-
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itage Protection Law in 1978. around 200 large and small 
ensembles have been listed since the 1980s. not only the 
indispensable specialist argumentation and expertise, but 
also the involvement of the people affected by the list-
ing play an important role. „Standards for the Listing of 
ensembles“ were developed in 2013 for this reason. The 
standards define the crucial topics which have to be tak-
en into consideration during such procedures. These are 
strategy, planning, surroundings, communication and in-
formation, and also documentation and evaluation. These 
themes are a guarantee, if taken seriously, of a transparent 
and citizen-orientated procedure appropriate to a mod-
ern public body. for monuments will only have a chance 
of survival if they are cherished and properly managed by 
their owners.

Bernhard Hebert 
Preservation In Situ Versus Scientific research. 
or: Who needs Intact archaeolgical Monuments 
anyway?

This contribution takes as its starting point the observa-
tion – which is not only valid for austria – that a self-de-
termined archaeology has long since developed into a pro-
cessing machine driven by the pressure for change, and 
in particular by construction activity and the exploitation 
of enormous areas of land. The machine functions rather 
well, but nevertheless contradicts the idea of the protec-
tion of (important) monuments. 

Gerd Pichler 
the Conservation Plan for the grossglockner 
High alpine road – an Instrument for the appro-
priate Handling of a Large Monument Complex

a „conservation plan“ for a monument covering a large 
area was developed for the first time in austria as part of 
the listing procedure for the großglockner High alpine 
road, which was built between 1930 and 1935 according 
to plans by franz Wallack. The conservation plan was in-
tended to assist the owner in the appropriate conservation 
of this route, which is subject to a permanent process of 
abrasion and repair. It deals with all aspects of the monu-
ment großglockner High alpine road.

Ulrike Emberger 
every Schiele a Monument? from export Ban to 
the Protection of Cultural Property

Legal rules for the protection of portable cultural goods 
have existed in austria since the coming into effect of the 

export ban law for cultural property in 1918. They primar-
ily serve the safeguarding of artistically-historically-cultur-
ally important objects and collections and are intended 
to prevent their removal abroad. following an amend-
ment to the heritage protection law and the simultane-
ous abolition of the export ban law (31.12.1999), portable 
objects, which are to remain inland, have to be listed as 
monuments. The precondition of this status is the ascer-
tainment of their special importance, which is to be exam-
ined and evaluated by the federal Monuments authority. 
The export ban normally associated with the protection of 
a monument can represent a massive limitation for those 
interested in its export – primarily art dealers and auction 
houses, but also private collections and museums. This 
is particularly the case if the works of well-known artists 
or designers are involved, which can be sold for consid-
erably higher prices abroad than in inland. on the other 
hand, specialists from art historical circles, the art trade 
and the press often react with considerable indignation if 
a famous work from austria leaves the country. Weighing 
up the importance of the cultural object on the one hand 
and proper reasons for export on the other needs a consid-
erable degree of specialist ability, care and prudence. 

Legal provisions also cover the temporary transfer of 
cultural goods from museums, churches and private col-
lections, when – mostly as part of international lending 
traffic – these are to taken abroad. In this case a „duty of 
inspection“ exists, which focuses largely on conservation 
issues and which the federal Monuments authority ful-
fills in cooperation with the relevant specialists. entry into 
the european Union brought with it further provisions re-
lated to the protection of cultural goods from other states, 
if these are illegally exported and subsequently discovered 
in austria. In this case measures in support of repatriation 
are to be taken.

Rosa Pum-Maderthaner
Dealing With art auctions In the Department for 
Portable Monuments

This contribution offers insight into the work of the 
Department for Portable Monuments – International 
transfer of Cultural goods in the federal Monuments 
authority, particularly the handling of art auctions, where 
an examination of the wares with regard to heritage pro-
tection and export regulations takes place before the sale.

The reasons for and advantages of such an advance ex-
amination are outlined, with the paper going on to dis-
cuss the relevant praxis and the treatment of objects affect-
ed by an export ban, as well as other aspects and problems. 
Several case studies are presented to illustrate the argu-
ment. 
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The relevant objects are inspected, with further re-
search being necessary in some cases. Based on the infor-
mation gathered, the auction house is informed which ob-
jects are likely to be affected by an export ban. In some 
cases issues to with an already existing listing of an object 
have to be dealt with.

generally speaking, the present system can be said to 
work well: auctioneers and their customers are informed 
of possible restrictions promptly before an auction, while 
the federal Monuments authority is able to process the 
often large numbers of incoming applications for export 
following auctions relatively quickly without a repeated 
examination of the individual objects. 

Martin Böhm
the export of Cultural Property as Seen By the 
auction House Dorotheum. the austrian System

on examining the issues to do with the export and list-
ing of monuments, it soon becomes clear that transparent 
and rapid procedures, and also understandable and clear 
decisions – as carried out by the BDa on a daily basis – 
are essential for the owner of the affected objects and also 
for a healthy art market.

Andrea Jungmann
Sotheby’s and Its Cooperation With the Depart-
ment for Portable Monuments of the federal 
Monuments authority

Sotheby‘s has had an office in austria since 1981 and has 
worked closely with the export department of the federal 
Monuments authority (BDa) around artworks and -ob-
jects ever since. Sotheby‘s specialises in the discovery of 
high value art objects in austria, which can then be sold 
in international auctions across the globe. These are ex-
ported in cooperation with the Department of Portable 
Monuments of the BDa and sold in auctions for the aus-
trian owners. our collaboration with the Department of 
Portable Monuments has always been highly professional 
and cooperative. 

Andrea Glanninger-Leitner
the export of Cultural Property as Seen By the 
art trade

Participation in international trade fairs and exhibitions 
on the one hand and customers based abroad on the other 
mean that the export of art is an everyday event in a gal-
lery. Compulsory export permits mean enormous restric-
tions and barriers to trade, disadvantages in internation-

al competition and inflated costs. The law as it stands not 
only exposes the art trade to financial risk, but also limits 
its role as carrier of cultural values and representative of 
austrian cultural property abroad. 

Eva-Maria Gärtner 
Disapppeared – found – returned

The Department for Portable Monuments – Internation-
al transfer of Cultural goods is responsible not only for 
the controlled export of portable cultural property, but 
also for the repatriation of illegally transferred objects. 

„rL 2014/60/eU“ and the „UneSCo Convention on the 
Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, 
export and transfer of ownership of Cultural Property“ 
from 1970 form the basis of international protection for 
cultural property. Several case studies will demonstrate 
the complexities involved in the repatriation of unlawful-
ly transferred cultural property. 

Anita Gach
the Protection of Cultural Property as Seen By 
the Police

artworks are often stolen, forged, embezzled or illegally 
excavated. Which methods are open to the police? 

Police praxis shows that stolen art often reappears 
years after the theft in auction houses, antique shops, 
street markets or online auctions. It is important to secure 
these objects, thus preventing their further sale. Investi-
gations afterwards often reveal astonishing information 
about the routes the stolen goods have travelled. Their re-
turn to the victim of the theft is not automatic and is of-
ten made considerably more difficult by their onward sale 
in a public auction or by a business person. 

Gerhard Marosi
the Preservation of Portable Cultural Property as 
Seen By the Customs Service

Customs controls have traditionally covered only the ex-
port of cultural property. Very successful collaboration be-
tween the federal Monuments authority and the Cus-
toms Service has developed in this area, comprising a 
major contribution to the smooth implementation of the 
export control system for cultural property. The preven-
tion of the illegal import of cultural objects became part 
of the Custom Service’s responsibilities in april 2016. at 
the present time, a proposal by the european Commis-
sion for an eU directive concerning the import of cultural 
property, which is to lead to an eU-wide harmonization 
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of import controls, is being discussed. This means that in 
future the Customs Service will make a still greater con-
tribution to the conservation and protection of humani-
ty’s cultural heritage. 

Sabine Bauer 
from Dürer’s „Young Hare“ to the Heart-Stabbing 
Knife.
the temporary export of Cultural Property and 
International Lending. Current Praxis at the fed-
eral Monuments authority 

Processing applications for temporary export as a com-
ponent of international lending is an important part of 
the activity of the Department of Portable Monuments in 
the cultural property area. In austria, all portable cultural 
goods in public ownership are legally assumed to be mon-
uments. These objects and all others, which are listed or 
which because of their age and value fall under the terms 
of the relevant orders, require an export permit from the 
BDa before they can be taken abroad, for example to be 
shown in exhibitions or to be restored. Processing, the 
speed of which varies, takes place on the basis both of 
information provided by the applicant about the cultur-
al objects, the exhibition site and transport planned, and 
of independent research by the staff members responsi-
ble. The Heritage Protection Law insists upon the appar-
ent certainty of an „(from a conservation point of view 
and otherwise) undamaged return“. for this reason spe-
cial conservation conditions relevant to the transport and 
presentation of the objects may be included in the export 
decision. These are drawn up in cooperation with the re-
sponsible restorers and serve the protection and long-term 
survival of the cultural property concerned. 

Christa Hofmann
International Loans and the austrian national 
 Library. Procedure and a Case Study

In common with many other libraries and museums the 
austrian national Library (ÖnB) loans works to be shown 
in exhibitions abroad and in austria. If an object is being 
shown abroad, a temporary export permit is required. If 
the ÖnB is asked to lend a work then the staff from the 
relevant collection will examine the application. as a rule 
digital copies should be available before the loan. If this is 
not the case, the object will be scanned, and if the object 
is a book than every side will be scanned. an art transport 
company will pack and move the loaned object(s). a cou-
rier from the austrian national Library is present when 
the object is unpacked at the exhibition site and checks 
the transport protocol together with the borrower. fol-
lowing the exhibition the courier and the borrower use 
the protocol to check the condition of the object once 
again. following the journey back a renewed check takes 
place before the object is considered fully returned. The 
federal Monuments authority is then informed of the ob-
ject’s return. The file on the loan is closed.

Christiane Rainer
Loaning In Cooperation With the federal Monu-
ments authority. Protection or Constraint?

The lending of objects from austrian museums for inter-
national exhibitions necessitates countless organisational 
steps. registrars function as a communications interface 
with numerous stakeholders. omitting one of the steps in 
the process can have unpleasant consequences. one’s head 
aches. and on top of everything an export permit? Why? 
This paper deals with the origin and legal basis of this 
measure within the framework of the international pro-
tection of cultural property. It does not pretend to include 
everything, but aims instead to be an introduction to the 
most important treaties. and concludes: It makes sense
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