
KLEINE BEITRAGE 

ZUR KULTURGESCHICHTE DES WEINBAUES IN DER WACHAU * 

Wenn ich die Ehre habe, vor dieser uns Kremsern herzlich willkom-
menen Versammlung von Gasten und Freunden, die aus der Ferne und 
aus der Nahe zu uns gekommen sind, einen Vortrag zu halten, so ist das 
Thema durch den Zweck des Vortrages gegeben, namlich Sie mit der Ge-
schichte und vor allem Kulturgeschichte der Wachau im Blickfeld verschie-
dener Lebensbereiche mit besonderer Berticksichtigung des Weinbaues be-
kanntzumachen. Freilich gestattet mir die eng bemessene Zeitspanne nur 
kurze geschichtliche Riickblicke und einzelne Einblicke in die Kulturge- 

schichte unseres Weingebietes. 
Die Wachau ist das in Bergland eingeschnittene Tal des Donaustromes. 

Die Donau durchschneidet den siidlichsten Teil des sogenannten bohmi-
schen Urgesteinmassives. Von der Donau bergwarts steigen die Terrassen, 
auf denen Wein gepflanzt ist. Die Weingarten erstrecken sich aus der 
Meereshohe des Stromes (200 Meter) bis zu einer Hohe von 300 bis 
400 Metern. Darilber beginnen die Walden Die Wachauer Weingarten liegen 
auf Urgesteinsboden, indessen die Weingarten im Tale im Sand und 
Schwemmland wurzeln. Urn die Stadt Krems wird der Nahrboden des 
Weines vom vorgeschichtlichen LoBanflug gekennzeichnet, der auch das 
Landschaftsbild gestaltet. Ich erwahne diese bodenmagig und klimatisch be-
achtlichen Unterschiede, weil sich diese auf die Eigenart der Weine aus-
wirken. Eine Folge dieser Verschiedenartigkeit zeigt sich iibrigens in der 
Preisgestaltung der Bodenwerte. Als Beispiel hieftir sei erwahnt, daB im 
Zuge einer gelegentlichen gerichtlichen Schatzung eines Viertels Weingar-
ten, das ist das gebrauchliche Bodenmal3, eine Weingartenflache im 
AusmaS von 1400 Quadratmeter in guter Lage und leichter Bearbeitungs- 	
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moglichkeit auf rund S 56.000,— und eine nur 1 Kilometer weit davon 
entfernte gleich groBe Weingartenflache in fiir die Bearbeitung ungiin-
stiger Lage mit nur S 6.000,— geschatzt wurde. Die Weingartenanlagen 
werden hierzulande als Riede bezeichnet. Die Riednamen sind haufig 
urkundlich iiber 1000 Jahre zuriickzuverfolgen, wodurch die alte Tradition 
des Weinbaues sich erweist: Namen wie Herstall, Wielandl, Pfaffenberg, 
Zwerital, Sandgrube und viele andere. Die Bezeichnung Wachau gait in der 
Karolingerzeit blo13 fiir die Donaustrecke zwischen Spitz und DUrnstein mit 
den bekannten Weinorten Wasendorf, Joching, WeiBenkirchen, Diirnstein-
Loiben am linken Donauufer und Rossatz am rechten Donauufer. Der 
Name Wachau fiir das ganze Donautal zwischen Melk und Krems geht auf 
die Zeit der Romantik zuriick. Das AusmaB des Wachauer Weingebietes 
betragt zirka 1.500 Hektar, das geschlossene Weingebiet urn Krems zirka 

*) Abdruck eines Vortrages, den der Verfasser am 11. September 1971 vor der Ge-
sellschaft fiir Geschichte des Weines in Krems an der Donau gehalten hat. 
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8.000 Hektar, das Stadtgebiet Krems-Stein rund 600 Hektar. Insgesamt bil-
den obige Gebiete em n Sechstel des osterreichischen Weinbaugebietes. 

Krems wurde als Stadt erstmals 995 in einer Magdeburger Urkunde 
erwahnt und ist trotz ihres Alters eine Stadt der Jugend, dank des 
Umstandes, daB Krems iiber fast alle Typen hoherer Schulen verfiigt, deren 
alteste die im Jahre 1305 gegriindete stadtische Lateinschule ist. Ihre Tra-
dition wird am humanistischen Gymnasium heute noch gewahrt. Zu den 
24.000 Einwohnem zahlen fast 4.000 Schiller hoherer Schulen. Dagegen ge-
hart die Stadt Diimstein mit etwa 900 Einwohnern zu den kleinsten Stadten 
Osterreichs. Beiden Stadten und auch den anderen Orten der Wachau 
kommt die Lage in der lieblichen Landschaft zugute. Harmonisch fiigen 
sich die alten Kirchen und Burgen, prachtvolle Baudenkmaler und heime-
lige Laubenhofe in den Rahmen des Weinlaubes. 

Die Donau als Verkehrsweg brachte die Besiedlung der Wachau seit 
urvordenklichen Zeiten mit sich. In vorschristlicher Zeit waren bier Kelten 
ansassig, in der imperialen Romerzeit gehorte dieses Land zur Provinz 
Noricum, deren Nordgrenze die Donau bildete. Wahrend der Volker-
wanderungszeit siedelte im Raume Krems der Germanenstamm der Ru-
gier. Seit dem 6. Jahrhundert hielten die Awaren 200 Jahre hindurch das 
Land besetzt. Erst Kaiser Karl der Grote befreite das Land; er besiegte die 
Awaren ostwarts von Krems, verfolgte sie bis nach Ungarn und griindete 
die karolingische Ostmark hierzulande. Irn 9. Jahrhundert kam das Reiter-
yolk der Magyaren ins Land und herrschte, bis es in der Schlacht auf dem 
Lechfelde im Jahre 955 geschlagen wurde und zuriickflutete. Im Zuge 
dieser tiefgreifenden kriegerischen Umwalzungen erfolgte die frankische 
und hernach bairische Besiedlung, die ilberwiegend durch die Kloster 
Frankens und Bayems getragen wurde. 

Die Stadt Krems, damals knapp an der Donau gelegen, war zufolge 
des sehr regen Donauhandels von Salz und Erz stromabwarts sowie Wein 
stromaufwarts em 

n wichtiger Handels- und Umschlagplatz. In Stein und 
Krems bliihten der Kaufmannsstand und das Handwerk. nberwiegend 
aber bestand die Bevolkerung aus Weinhauern. In diesem Zeitalter der Feu-
dalstruktur waren die Stadte Krems und Stein landesfiirstlich. Damals gab 
es in Krems 45 klosterliche Lesehbfe und entsprechend groBen klosterlichen 
Weingartenbesitz, nur zu einem geringen Teil hatten die Weinhauer freies 
Eigentum. Die weltlichen und geistlichen Grundherrschaften gaben das 
Land, somit auch die Weingarten, nach deutschrechtlichen Lehensgrund-
satzen in Bestand, in Erbbau oder Burgrecht. Heute noch ist der soge-
nannte „Drittelbau" gebrauchlich, bei welchem der Eigentiimer des Wein-
gartens vom Pachter jeweils em 

n Drittel der Ernte als Pachtzins bekommt. Ich erwahne hiezu em 
n rechtshistorisches Kuriosum im derzeit geltenden 

osterreichischen Recht: Nach dem geltenden Allgemeinen Biirgerlichen 
Gesetzbuch aus dem Jahre 1811 besteht der jahrhundertealte Zustand auch 
groBen Teils heute noch; § 1122 ABGB. kennt die erbliche eberlassung 

172 



ZUR KULTURGESCHICHTE DES WEINBAUES IN DER WACHAU 

des Nutzungseigentumes unter der Bedingung, daB die jahrlichen Nutzun-
gen mit einer jahrlichen verhaltnismaffigen Abgabe in Geld, FrUchten oder 
Diensten abgegolten werden (Erbpacht). 

Der Weinhauer war seit jeher mit materiellen GUtern nicht gesegnet. 
Noch bis in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen muBten viele Hauer-
familien mit 5 bis 8 Viertel Joch Weingarten, das ist zirka 1 Hektar, ihr 
Auslangen finden. Gesellschaftlich war der Weinhauer seit dem Mittelalter 
den Handwerkern gleichgestellt und zunftmafkg gegliedert. Die im Jahre 
1447 in Krems-Stein gegrtindete Hauerinnung gehort zu den altesten im 
deutschen Sprachraum und besteht heute noch. Zwei Rechtsquellen bewei-
sen unter anderem die hohe Wertschatzung des Hauerstandes seitens der 
LandesfUrsten: Das Kremser Stadtrech t, das von Herzog Rudolf III. 
im Jahre 1305 verliehen wurde und in dessen einleitenden Bestimmungen 
hervorgehoben wird, dag Krems, „dessen Ehre in den Weingarten liegt", 
das Wiener Stadtrecht erhalt. Ferner die Weingartenordnung aus 
dem Jahre 1548, durch die Konig Ferdinand der Stadt Krems eine weit 
Uber den Bereich der Stadt hinausgehende Jurisdiktion verlieh, em n Ord-
nungs- und Verordnungsrecht in Belangen der Weinwirtschaft tiber einen 
Grateil der Weinorte in Niederosterreich, dem damaligen Herzogtum 
unter der Enns. Neuzeitlich anmutende kollektivvertragliche Regelungen 
hinsichtlich Lohn und Arbeitszeit wurden darin getroffen. Arbeiter dun-
ten nur dann in einem Weingarten arbeiten oder diesen in Bau nehmen, 
wenn sie drei Jahre lang die Arbeit ordentlich gelernt und beim Eintreten 
in einen Dienst einen Biirgen in der Stadt hatten. Alle diese Vorschriften 
beweisen die vollige Gleichstellung des Hauerstandes mit dem Handwer-
ker, also dem BUrgerstand. Hervorgehoben zu werden verdient jedoch 
Uberdies, da13 jeder Burger und Handwerker von Krems tiberzeugt war, es 
seinem Ansehen schuldig zu sein, selber einen Weingarten zu besitzen und 
eigenen Wein zu keltern. 

Der Weinbau pragte somit den Lebensstil dieser Stadt, und ebenso 
hatte in der Wachau jedermann Freude an dem Eigenbesitz eines Wein-
gartens, auch wenn er kein Weinhauer war. Harte Arbeit lieI kein unbe-
ktimmertes Phaakentum zu, sondern bewies freudige Lebensbejahung. Als 
Beispiel sei hier eine grae, durch den Wein als Lebenselement gepragte 
Personlichkeit hervorgehoben, namlich Propst Hieronymus IThelbacher, 
der in der ersten Halite des 18. Jahrhunderts zu Dtirnstein residierte. Er 
hat nicht nur den Weinbau, sondern vor allem auch die Kunst gefordert. 
Das von dem groBen Baumeister Prandtauer erbaute Stift DUrnstein sowie 
das Kellerschlossel sind Beweise des barocken eberschwanges einer vom 
Wein gepragten Lebensfreude. Propst Hieronymus war der Entdecker und 
FOrderer des bertihmten Barockmalers Martin Johann Schmidt, genannt 
der Kremser Schmidt. 

Im Saale des Schlossels prangt die von ebelbacher verfalke Satire, in 
welcher er testamentarisch der Nachwelt verkiindet: 
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Fiirwahr so setzt ich diss noch in mein testament 
wer in der erden mir die rueh recht suesse &int 

Der komme taglich her, und rueffe, wein wein wein 
wann dann der widerschall auch wein wein wein wird sein. 

Un(d) schallt mein leibwort so, Juhe umb mich herumb 
so kehr ich mich vor lust im grabe lachendt umb, 

Soils aber nicht geschehn ja nur so lege man 
umb meinen Leichenstein, man einen weinberg an. 

Ich weis, er wird viel krafft aus meinem Corp(e)r ziehen 
und noch em n mahl so schon als andrer Orthn bluehen, 

Wann endlich Jemand sonst zu meinem grabe tritt 
der bringe mir em n glas vol guetes weines mit: 

1st schon mein leib verfault, und ligt in asch zerstreut, 
riihrt er sich dannoch wol, und thatte gem beschaidt, 

Noch ems: aus gloger brent man auch sonst Prandewein 
von wein wurd ich ia woll auch voller gloger sein, 

Wann nun mein leib verfault, so nehm man ihn heraus, 
und brenne Prandewein Zu gueter letzt heraus. 

ZUR GESCHICHTE DES WEINBAUES UND DER WEINBEURTEILUNG 

Seit dem 9. Jahrhundert flieBen wohl zahlreiche Quellen iiber den 
Weinbau, jedoch nicht tiber die Beurteilung des Weines selbst. Bemer-
kenswerterweise laBt sich feststellen und vorwegnehmen, daI3 hierzulande 
mit einer wirtschaftlichen Aufwartsentwicklung das Lob des Weines, mit 
wirtschaftlichen Tiefpunkten jedoch em n Tadel des Weines sich abzeichnet. 

Erste geschichtliche Kunde vom Weinbau unseres Landesteiles ver-
mittelt uns die „Vita Severini" des romischen Schriftstellers Eugyppius 
(511), welcher das Leben des heiligen Severin schildert und berichtet, 
seine Klause „ad vineas" (bei den Weingarten) gelegen sei, und zwar bei 
Mautern, jener Stadt, die gegenilber von Krems und Stein an der Donau 
liegt. Es ist nicht bewiesen, daIs die Romer die Reben in die Wachau ge-
bracht haben. Verschiedene Umstande deuten zwar darauf hin. Die 
derzeit gebrauchlichen Namen bauerlicher Gerate sind zweifellos 
lateinischen Ursprunges, wie z. B. Amper (Eimer) = Amphora, Sechter — 
Sextuarius, Most — mustum u. a. m., gehen aber vermutlich auf die spateren 
kirchlichen Ansiedlungen zurtick. Erst mit der Ansiedlung von Kloster-
besitz, besonders aus Freising, Passau, Niederaltaich und Salzburg, und 
durch den Betrieb der Lesehofe erfuhr der Weinstock nach jahrhunderte-
langen kriegerischen Verwiistungen des Gebietes eine fiirsorgliche Pflege 
und Veredlung. Der Weingartenbesitz der Kloster hat sich im 19. Jahr-
hundert verringert, heute haben beispielsweise noch die Kloster Gottweig, 
Lilienfeld, Kremsmiinster, Wilhering und Melk Weingartenbesitz. Der 
Besitz der Kloster belebte den Donauverkehr stromaufwarts und die mit 
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ihm verbundenen Handwerkszweige, insbesondere die Untemehmungen 
der Schiffmeister, welche mit schweren Rossen mit vollen Fassern beladene 
Kahne stromaufwarts zogen, bis in der Mitte des 19. Jahrunderts das 
Dampfschiff sowie schlialich die Eisenbahn dem Schiffmeister- und Fa13-
ziehergewerbe em n Ende bereitete. 

Ober die Weinqualitat sind nur sehr sparliche, aber zumeist gute Nach-
richten iiberliefert. So sollen im Jahre 1196 Salzburger Domherren einen 
Festtag bei Glockengelaute und Weinzierlberger Wein (das ist Kremser Wein) 
gefeiert haben. Konig Ottokar, der Gegner Rudolfs von Habsburg, hatte das 
Kloster Goldenkron in Bohmen gegriindet und ihm Weingarten verliehen. 
Weil einmal der Nachschub von Krems nach &amen ausfiel, beklagte sich 
der Abt bitterlich und vermerkte auf einer Rechnung: „Vinum Chremisense 
gloria et decus mensae". (Kremser Wein ist Ruhm und Zierde des Tisches.) 
Kaiser Maximilian, der letzte Ritter (1493-1519), hielt sich geme in Krems 
auf und zechte auf der Burg. Er schickte Wachauer Wein, den er lobte, 
als Geschenk an bayerische und frankische Rirstenhauser, wo dieser Wein 
an Gilte dem Rhein- und Moselwein gleichgesetzt wurde. Das schon er-
wahnte Kremser Stadtrecht vom Jahre 1305 bestimmte, °lag niemand 
ungarischen Wein in den „Purchfrid" der Stadt Krems fiihren diirfe, ande-
renfalls der Wein verfalle, jedoch nicht getrunken werden durfte, sondern 
„auf die Erde niedergeschlagen werden" mate. Minderwertiger Wein 
wurde als heunischer Wein bezeichnet. 

Die Weingartenordnung aus dem Jahre 1546 enthalt Bestimmungen 
zur Qualitatsverbesserung. Das Aussetzen von Weingarten in bestimmten 
Gegenden wurde verboten, sogenannte Obergeher wurden bestellt, die den 
Zustand der Weingarten zu iiberwachen hatten. 

Seit dem 15. Jahrhundert, als die Stadt Passau das Stapelrecht filr den 
Wein bekam, ging die Weinausfuhr gewaltig zuriick, da die bayerischen 
Kloster nicht mehr direkt von Krems beliefert werden konnten und sich 
der fur die Ausfuhr bestimmte Wein hiedurch verteuerte. GroBe Wein- 
mengen blieben im Lande und wurden hier getrunken, 1470 wurden in 
Krems 3.000 Hektoliter ausgeschenkt, was einer Kopfquote von jahrlich 
180 Liter pro Einwohner entspricht. Das Weingut der Stadt Krems, welches 
jetzt zirka 30 Hektar Weingarten umfaBt, hatte Weingarten seit dem 
15. Jahrhundert in Besitz. Die graen Weinmengen erlaubten es, &ail die 
Insassen des BUrgerspitals Krems taglich einen Liter Wein bekamen. 

Ober Weinsorten haben wir nur sparliche Nachricht. Das Mittelalter 
beachtete kaum die Weinsorten. Wir lesen nur von Wiirzwein. Jedoch 
aus dem Jahre 1301 ist die erste Erwahnung des Riesling in der Wachau 
urkundlich feststellbar, und zwar in der Mahe von WeiBenkirchen. In 

Diirnstein wurde urn das Jahr 1400 der Muskateller gepflegt. Aus dem 
17. und 18. Jahrhundert sind die Nachrichten iiber unseren Weinbau 
schlecht. Die Flurschaden im Gefolge des 30jahrigen Krieges waren be- 
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trachtlich. Die Abwehr der Tiirken nach der Belagerung von Wien im 
Jahre 1683 fi,ihrte wohl zu einem Erstarken der landesfiirstlichen Gewalt 
der Habsburger, jedoch nicht zu einer Besserung des Weinbaues, eine Folge 
der strengen Fiskalpolitik der Habsburger. Weingarten verodeten oder 
wurden mit minderwertigen Massentragern ausgepflanzt. Die Nachrichten 
tiber die Weinqualitat werden schlechter. Der beriihmte Prediger in Wien, 
Abraham a Sancta Clara bezeichnete den Wachauer als sauer. Zur Her-
stellung der bekannten Weinprodukte „Kremser Weiss" und „Kremser 
Senf" verwendete man den sauren Wein. 

So loste auch die Stadt Krems die Bestande ihres Weingutes im Jahre 
1797 durch Versteigerung auf. Es lagerten Bestande aus mehreren Jahr-
zehnten. Es ist kennzeichnend, da13 die alteren Jahrgange um em n Drittel 
teurer versteigert wurden, gewiE infolge des eingetretenen jahrelangen 
Saureabbaues. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Wachau durch neue 
Edelsorten, vor allem Veltliner und Riesling, wieder zu dem heute hoch-
qualifizierten Weinbaugebiet. Der Durchbruch gelang bei der Londoner 
Weltausstellung 1862, Wachauer Weine wurden dort hoch pramiiert. Die 
graen Verdienste der Rebzilchter seien hier erwahnt: August Freiherr von 
Babo errichtete 1860 die Weinbauschule in Klosterneuburg, und unter der 
Amtszeit des Burgermeisters Dr. Ferdinand Dinstl wurde 1874 die Kremser 
Weinbauschule gegriindet. Die Gefahr der Vernichtung der Weingarten 
durch Peronospora und Reblaus konnte sehr wesentlich eingedammt wer-
den. In neuester Zeit haben moderne Bepflanzungs- und Arbeitsmethoden 
im Weinbau von Dr. Lenz Moser wesentlich zur Besserstellung des Wein-
hauerstandes beigetragen. 

WEIN IN DER KUNST 

Urn die Beziehungen zwischen Wein und Kunst darzulegen, bedurfte 
es langerer Ausfiihrungen. Eben in unseren Tagen ist hiezu durch die 
Ausstellung „1000 Jahre Kunst in Krems" beste Gelegenheit fur jedermann 
gegeben, Einblicke und Anregungen zu gewinnen. Im Rahmen dieser Aus-
stellung sind auch wesentliche Teile des seit Jahrzehnten bestehenden 
Kremser Weinbaumuseums zu sehen, welches der verdiente Historiker 
Dr. Hans Plockinger geschaffen hat. Die derzeitige Ausstellung setzt einen 
besonderen Stil von Kunstausstellungen fort, wie solche in Krems und 
Diirnstein von den Archivdirektoren Hofrat Dr. Fritz Dworschak und 
seinem Nachfolger Dozent Dr. Harry Kiihnel geschaffen und entwickelt 
wurden. Genannt seien die Ausstellungen in Krems der letzten zwanzig 
Jahre: Barockmaler Martin Johann Schmidt, genannt „Kremser Schmidt", 
die „Gotik in Niederosterreich", die „Romanische Kunst in osterreich" und 
die „Gotik in osterreich" sowie die Ausstellungen im Kellerschlossel zu 
Diirnstein: Konig „Richard Lowenherz" (1189-1199, der englischer Konig 
und in der Festung Durnstein Gefangener war) und „Wein im Kuenringer- 
land". 
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Samtlichen Ausstellungen ist gemeinsam, daB es durch sie gelungen 
ist, fiir die Kunst der Vergangenheit durch eine vielseitige Auswahl der 
Exponate und Darbietung am Ort ihrer Vergangenheit das Interesse an 
der Vergangenheit in der jetzigen hastigen Gegenwart, vor allem bei der 
Jugend, zu erwecken. Die groBe Zahl der Besucher, die in die Hunderttau-
sende geht, beweist den Erfolg. Welche groBe Rolle hiebei die Weinrebe 
als Kulurelement einnahm, wird durch die fiir heute vorgesehenen Fiih-
rungen anschaulic.h nahergebracht werden. 

Als Beispiel, daB der Wein nicht nur in der Vergangenheit, sondern 
auch in der Dichtung und Tonkunst von heute lebendig ist, erwahne ich 
die Erzahlung des Kremser Schriftstellers Eduard Kranner „Die Pfaffenber-
ger Nacht", welche eine Monographie des Pfaffenberger Weines darstellt, 
die von dem Komponisten Horst Ebenhoh gesanglich und instrumental 
vertont wurde. Dieses Werk wurde von der Wiener Musikakademie mit 
Unterstiitzung des Kremser Kulturamtes zu Martini 1971 (11. November) in 
Krems uraufgefiihrt. 

Der Erfolg der Kremser Kunstausstellungen, besonders der ,Gotik in 
Osterreich", veranlaBte die Osterreichische Akademie der Wissenschaften in 
Wien, ihr Institut fiir mittelalterliche Realienkunde Osterreichs fiber Vor-
schlag des Herrn Dozenten Dr. Harry Kiihnel in Krems einzurichten. Der 
Kunstfreund hat bei Betrachtung eines Gemaldes oder Bildhauerwerkes emn 
kiinstlerisches, asthetisches oder religioses Erlebnis. Er betrachtet das 
Kunstwerk, er sieht Realien, das sind Gegenstande des Alltags oder Fest-
tages, deren Zweck, Gestalt und Verwendung ihm eine Analyse und Erfas-
sung des Kunstwerkes bieten. Diese Gegenstande werden im Institut 
systematisch erforscht und registriert. Hiemit wird nicht nur der Wissen-
schaft eine wertvolle Hilfe gegeben, sondem es wird dem modernen, sehr 
realistisch eingestellten Menschen auf dem Wege iiber die Betrachtungsme-
thode der Realien das Erlebnis des gesamten Kunstwerkes vermittelt. Wer 
nun wollte behaupten, der Wein sei nichts Reales, sei keine ReaMat, keine 
Wirklichkeit? Feingeschmack, Feingeruch, Feingehalt des Weines seien 
keine Wirklichkeit? In der Tat jedoch bilden diese wirklichen und wirk-
samen Eigenschaften die Individualitat des Weines. Alles sinnlich Wahr-
nehmbare wird real, weshalb es von den Sinnen erfaBt, somit erlebt ist. 
Wie dem Kunstkenner, bedeutet dies fiir den Weinkenner einen Gewinn. 
Das Erlebnis der Bildkunst gleicht dem Erlebnis des Weingenusses. Zu-
nachst soil die analytisch objektiv erkennbare Quantal des Weines gepriift 
werden, dann wird fur den empfanglichen Menschen das Gesamterlebnis 
des Weines nicht ausbleiben. Ich denke hier an das Erlebnis des Sorten-
charakters und der Landschaft, aber auch — und das mochte ich unter-
streichen — das Erlebnis seiner Geschichtlichkeit. 

DaB hiefiir der den Wein genieBende verstandnisvolle Mensch sehr 
empfanglich ist, findet in der Werbung Niederschlag. So hat die Winzer-
genossenschaft Krems ihren „Kremser Schmidt", im Gedenken an unseren 
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beriihmten heimischen Barockmaler Martin Johann Schmidt, die Winzer-
genossenschaft Wachau in Diimstein ihren „Hieronymus" im Gedenken an 
Propst Hieronymus Obelbacher und die Winzergenossenschaft Loiben 
ihren „Kaiserwein" im Gedenken an Kaiser Franz Josef, der den Loibner 
Wein sehr geschatzt hat. 

Wir Wachauer wiinschen uns, claB die heutige festliche Weinprobe 
Sie befriedigt. Mogen Sie bei den gekosteten Weinen eine gute Qualitat 
erkennen, Freude an unserem Veltliner und Riesling haben und mit der 
GenuBfreude an unseren Weinen auch das Erlebnis der Geschichte unserer 
Wachau heimbringen. 

In der Ausstellung „Wein im Kuenringerland", die in Diim- 
stein im Jahre 1967 stattgefunden hat, war em n altes, aus dem 13. Jahrhun-
dert stammendes Siegel zu sehen, welches Herrn Leuthold aus dem Ritter-
geschlechte der Kuenringer als Mundschenk auf einem Pferde sitzend, 
nicht mit einem Schwerte, sondem mit einem erhobenen Pokal darstellt. 

Der Dichter Friedrich Schreyvogl hat in seinem Prolog zur Eroffnung 
der Ausstellung folgende Verse beigestellt: 

Der stolze Mundschenk droht uns nicht mit scharfem Stahl! 
Kein Schwert will er zu Sieg und Notigung beniitzen 
Mit hocherhobnen Armen tragt im kostbaren Pokal 
Er Wein aus der Wacha u. Auf solche Macht will er sich stiitzen! 
MuB es denn immer sein, &all man auf Waif en schwort? 
Auch der gewinnt die Welt, der lachend sie betort. 
Und mancher wird, was nottut, auch vollstrecken 
Kann er, vom Wein beschwingt, den neuen Weg entdecken! 

Oh, k6nnten wir so rasch zur Weisheit reifen 
Und droht kein Krieg, den freundlichen Pokal ergreifen, 
Dann fanden auch die Machtigen, im Inneren bereit, 
Zum reinen Dreiklang: Frieden, GroBmut, Menschlichkeit! 

Herbert Franz 
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ERWERBUNGEN DES HISTORISCHEN MUSEUMS DER STADT KREMS 

Das NiederOsterreichische Gebietsbauamt IV, Krems an der Donau, 
iibergab zu Jahresbeginn 1971 dem Historischen Museum der Stadt Krems 
vier FuBbodenfliesen, Inv.Nr. 438 a—d. Zwei dieser Fliesen wurden bei den 
Restaurierungsarbeiten in der Filialkirche St. Michael in der Wachau im 
Jahre 1965 auf der Orgelempore, zwei weitere unter der Orgelempore im 
Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt aus dem FuBboden entfernt. 

Auf der Orgelempore besteht noch der Rest des originalen FuBbodens, 
der urn 1520 verlegt worden sein duffle. Die beiden dort entnommenen 
Fliesen haben die MaBe von 26 mal 26 cm und eine Starke von 5 cm, sind 
aber ungleich gearbeitet. Im vertieften Feld von 18 mal 16 cm ist auf beiden 
Fliesen eine gotische Architektur wiedergegeben (Wimperg und drei 
Fenster), auf der zweiten Fliese sind die Umrisse wegen der Abniitzung nur 
mehr undeutlich zu erkennen und in der Diagonale angeordnet. Die beiden 
anderen, stark abgetretenen Fliesen unter der Orgelempore, die die gleichen 
MaBe aufweisen, lassen in den vertieften Feldern wohl auch Architektur-
formen erkennen, die sich jedoch von jenen der ersten beiden Fliesen unter- 

scheiden. 
Ziegelstempel konnten an alien vier Objekten nicht entdeckt werden. 
Die Verlegung des FuBbodens erfolgte in Zusammenhang mit der Er-

richtung des Gotteshauses zwischen 1500 und 1523. 

Harry Kiihnel 
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