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"Dieser Tage wurde ich von der Verleihung des Hofrattitels ereilt. 
Noch nie erfolgte eine Erledigung so rasch, denn sie kostet nichts und 
besagt im Grunde nichts. 	Sie ist grundlos. Denn die spezies teilt man 
bekanntlich in (gewohnliche) Hofrate, Wirkliche Hofrate und Vortragen- 
de Hofrate em. 	Da kenne sich einer aus. Wirklichen Hofraten mUssen 
logischer Weise H Unwirkliche" gegenUberstehen. 	Also nicht einmal Nul- 
len. 	Nein, Nichts. 	Und dieses Nichts wird in Osterreich als Aus- 
zeichnung verliehen!H 

Diese sarkastische Bemerkung notierte Fritz Dworschak, als ihm im Marz 
1960 der Berufstitel H Hofrat" verliehen worden ist, er, der seit 1913 
noch die kaiserliche Beamtenuniform mit Degen getragen hatte und der 
in semen kUhnsten Traumen sich erhofft haben mochte, dereinst den 
Posten eines k.u.k. Hofrates zu bekleiden. 

Der Mangel an ausreichenden und vor allem objektiven Materialien und 
Unterlagen la3t diesen Versuch einer WUrdigung zu einem heiklen Unter-
fangen werden. Die fUnf Blatter umfassenden Schlagworter zu einer 
Autobiographie Dworschaks machen einmal mehr die vorhandenen LUcken 
in der Uberlieferung deutlich, fUhren aber wegen verschiedener Wider-
sprUchlichkeiten der Dokumente nachdrUcklich vor Augen, da5 die Veri-
fizierung der Angaben vielfach auf grO5te Schwierigkeiten stO5t. Dem-
nach kann es nur darum gehen, den Lebensweg Dworschaks nachzuzeichnen, 
seine wissenschaftlichen Leistungen annahernd zu erfassen und insbe-
sondere seinem BemUhen um Wahrung der ihm anvertrauten osterreichi-
schen Kunstscnatze wahrend der nationalsozialistischen Ara Gerechtig-
keit widerfahren zu lassen. 

Kindheit und Studium 

Fritz Dworschak, Sohn des Kaufmannes Ernest Dworschak und dessen Frau 
Franziska, geb. Knapp, wurde am 27. Februar 1890 in Krems geboren. Er 
besuchte in seiner Heimatstadt die Volksschule und das humanistische 
Staatsgymnasium, wo er 1908 die ReifeprUfung ablegte(1). Sein Interes-
se fUr Musik und Geschichte pragte bereits seine Jugendzeit. Nicht nur 
im theoretischen Bereich befa5te Dworschak sich in Form von RedeUbun-
gen mit Beethoven und der Altsteinzeit, er gehOrte auch von 1905 bis 
1908 einem Streichquartett an, dessen Bratschist Fritz Bukowski war, 
der spater Rechtsanwalt wurde. Dworscak wirkte auch im Studentenor- 
chester mit und nahm an Konzerten tell, die von Prof. 	Rudolf SUB 
offenbar geleitet worden sind. Seine Vorliebe in der Jugend galt der 
Natur - Wandern 	im gleichen Mabe dem Schwimmen und Rudern. 

Im Herbst des Jahres 1908 inskribierte Dworschak an der Universitat 
Wien und studierte Geschichte, vor allem die Hilfswissenschaften, und 
Kunstgeschichte. 	In den Jahren 1909/10 und 1910/11 wurde er zu den 
archivalischen Vorarbeiten zur Osterreichischen Kunsttopographie fUr 
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St. Peter von Hans Tietze und Pralat Hautaler herangezogen(2). Seit 
1911 war Dworschak ordentliches Mitglied des Instituts fUr osterrei-
chische Geschichtsforschung und hielt sich 1911/12 in MUnchen und 
Regensburg auf, um Ober das Thema seiner Institutsarbeit "Beitrage zum 
Urkundenwesen der Bischofe von Regensburg im 12. und 13. Jahrhundert" 
Nachforschungen anzustellen. 	Im Juli 1913 legte er die StaatsprUfung 
am Institut ab(3), nachdem er im Marz desselben Jahres bereits promo- 

viert hatte. 	In seiner Dissertation "Die Geschichte des Weinbaues in 
SUdostdeutschland und Osterreich seit den altesten Zeiten bis ins 13. 
Jahrhundert" setzte sich Dworschak mit wirtschaftsgeschichtlichen 
Aspekten auseinander. Ihm war die Gunst zuteil geworden, sowohl an der 
Universitat wie am Institut Lehrer in der Vollkraft ihres Schaffens 
anzutreffen: 	"Redlich, der sich nach Abschlu5 der Privaturkundenlehre 
eben damals seiner dritten gro5en Schaffensperiode - der Neuzeit 
Osterreichs - zuwandte, Dopsch, der am Vorabend seiner Hauptwerke 
stand, Ottenthal, dem scheinbar so statischen Gelehrten, der aber doch 
unser eigentlicher wissenschaftlicher Erzieher war - nicht zu verges- 
sen Max Dvoraks" (A. 	Lhotsky, Laudatio zum Goldenen Doktorjubilaum). 
Dworschak selbst erwahnt in einem seiner Lebenslaufe au5erdem noch den 
Historiker H. 	Hirsch sowie die Kunsthistoriker J. Schlosser und Josef 
Strzygowski. 

Am Wiener MUnzkabinett 

Ober Empfehlung von A. Dopsch erhielt Dworschak zunachst eine proviso-
rische Anstellung am kaiserlichen MUnzkabinett des Kunsthistorischen 
Museums. Dank der vielen Reisen in Osterreich, vor allem aber ins 
Ausland - Frankreich, Griechenland, Jugoslawien, Tschechoslowakei und 
Ungarn - verschaffte er sich einen Uberblick Uber die Denkmale mensch-
licher Kultur und Kunst._ Von 1933 bis 1937 hielt sich Dworschak all-
jahrlich zu Studien am Osterreichischen Historischen Institut in Rom 
auf und referierte z.B. am Istituto di Studi Romani in Rom Uber die 
Erforschung der osterreichischen Barockzeit. Zeitlebens hat Dworschak 
es verstanden, wertvolle menschliche Kontakte zu knUpfen und sie auch 
aufrecht zu erhalten, etwa mit dem italienischen Gesandten Bertele und 
dem deutschen Hauptmann Schindler, mit denen er an einem Corpus der 
byzantinischen MUnzen zu arbeiten begann. 

Der wissenschaftlichen Tatigkeit am Wiener MUnzkabinett galt sein 
besonderes Augenmerk, darunter der Katalogisierung der osterreichi-
schen mittelalterlichen MUnzen (Sammlung Luschin) und in den Jahren 
von 1925 bis 1936 entstanden auch jene Werke, die den Ruf Dworschaks 
als namhaften Numismatiker begrUndeten(5): mehrere Aufsatze zur Ge-
schichte der deutschen Renaissancemedaille, Studien zum Osterreichi-
schen MUnzwesen, eine Untersuchung der Renaissance-Medaille in Oster-
reich sowie Uber die Wiener Portratmedaillen des 16. Jahrhunderts. [in 
besonderes wissenschaftliches Anliegen war die Darlegung der Tatigkeit 
des Johann Bernhard Fischer von Erlach als Medailleur und eine ahn-
liche Publikation, die Gianlorenzo Bernini als Medailleur zum Inhalt 
hatte. Lange Zeit setzte sich Dworschak auch mit Antonio Abondio 
auseinander, zu dessen Leben und Werk er zunachst Regesten heraus-
brachte, spater dessen Schaffen in Georg Habichs Corpus der deutschen 
SchaumUnzen und schlieBlich in einer selbstandigen Darstellung wurdig-
te. Eine weitere Untersuchung beschaftigte sich mit dem Augsburger 
Bildhauer Loy Hering. 
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Gemeinsam mit K. Moeser aus Innsbruck brachte er eine Publikation Uber 
"Die grof3e MUnzreform unter Herzog Sigmund von Tirol", 1936 heraus. 
"Die Arbeitsteilung erfolgte naturgemaB in der Weise, daB Hofrat Dr. 
Moeser in erster Linie die Sammlung, Bereitstellung und Bearbeitung 
des historischen Quellen- und Siegelmaterials, Kustos Dr. Dworschak 
die Sammlung des Gegenstand der Beschreibung bildenden Materials an 
Gepragen Ubernahm und die Geschafte der Schriftleitung besorgte" (Ein-
leitung, S. 8). Au5erdem verfaBte er fUr den von Geheimrat Georg 
Habich herausgegebenen Corpus der deutschen SchaumUnzen den Abschnitt 
Ober die italienischen KUnstler am Hofe Kaiser Rudolfs II. in Prag, 
wobei ihm seine Studien an in- und auslandischen Archiven sehr zustat-
ten kamen. 1933 haben Dompfarrer Johann Popp von St. Stephan in Wien, 
Dr. Justus Schmidt und Fritz Dworschak das ErzbischOfliche Dom- und 
DiOzesanmuseum gegrUndet und eingerichtet; die Schriftleitung fill' die 
Herausgabe des Kataloges lag in den Handen von Dworschak. Als Ergebnis 
der Beschaftigung mit den byzantinischen MUnzen brachte er eine Ab-
handlung Uber das -  byzantinische MUnzwesen und einen Aufsatz Ober 
byzantinische Goldbullen heraus. Zwischen 1934 und 1944 hielt sich 
Dworschak aus gesundheitlichen GrUnden oftmals in Karlsbad auf. Bei 
der Beschaftigung mit der Geschichte des Kurorts stief3 er abermals auf 
den von ihn geschatzten Komponisten Beethoven; dessen Anwesenheit in 
Karlsbad behandelte er in einer interessanten Studie. 

Leiter und Erster Direktor des Kunsthistorischen Museums 

Die Besetzung Osterreichs und der sogenannte "Anschlu5" brachte im 
Kunsthistorischen Museum zahlreiche personelle Veranderungen mit sich. 
Der bisherige Erste Direktor, Dr. Alfred Stix, wurde seines Postens 
enthoben und Dr. Fritz Dworschak, der seit 26. Janner 1931 Kustos I. 
Klasse war, am 15. Marz 1938 von der illegalen Gauleitung der NSDAP 
zum kommissarischen Leiter des Kunsthistorischen Museums bestellt. Im 
Mai 1938 wurde Dworschak - nach dem Wortlaut seiner "persOnlichen 
Gestion" aus dem Jahre 1945 - von Sektionsrat Dr. Gottfried Hohenauer 
vom Unterrichtsministerium aufmerksam gemacht, in seiner Position "den 
Anschlu5 an die NSDAP zu suchen". Dworschak hat daraufhin sich um die 
Mitgliedschaft beworben und wurde das erste Mal von Ortsgruppenleiter 
Ing. Horodetzky abgewiesen, schlie5lich aber aufgenommen. Am 20. Au-
gust 1938 erfolgte durch das Ministerium fUr innere und kulturelle 
Angelegenheiten seine Bestellung zum Leiter des Kunsthistorischen Mu-
seums. Die Reaktion eines Teiles der "Kollegen" blieb nicht aus: Die 
fachliche Eignung Dworschaks wegen seiner von ihm vertretenen "absei-
tigen Wissenschaft", gemeint war die Numismatik, wurde in Zweifel 
gezogen, von politischer Seite ihm der Vorwurf gemacht, kein Illegaler 
zu sein, lUgenhafte Angaben Uber dienstliche Vorgange zu machen und 
einem Defaitismus zu huldigen, statt in der Partei mitzuarbeiten. 
Dworschak hatte auch wiederholt Schwierigkeiten bei Reisen ins Aus-
land, wobei seiner Vermutung nach die wissenschaftliche Korrespondenz 
mit dem Gouverneur des Vatikanstaates, Marchese Serafini, die Ursache 
gewesen ist. 	Serafini hatte Dworschak die Bearbeitung der in den 
Fundamenten von Alt-St. Peter aufgefundenen MUnzen Ubertragen, diese 
Forschung blieb aber ohne sichtbares Resul tat. 

Einige Tage vor Kriegsausbruch 1939 erhielt Dworschak von der Reichs-
statthalterei die Weisung, fUr eine sofortige Bergung der Bestande des 
Kunsthistorischen Museums Vorsorge zu treffen und die Objekte der 
Gruppe A - die wertvollsten Gegenstande 	nach Moglichkeit aber auch 
die der Gruppe B - wertvollere Gegenstande - auBerhalb Wiens in 
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Sicherheit zu bringen(6). 	In kUrzester Zeit war der wertvollste Teil 
der Sammlungen im Rothschildschen Jagdhaus Steinbach bei GOstling an 
der Ybbs und in der ehemaligen Kartause Gaming geborgen und in einer 
Kartothek erfa5t. Zur Regelung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
wurden an beiden Bergungsorten Zentralheizungen und Luftbefeuchtungs-
anlagen installiert. Die standige konservatorische Betreuung lieB 
erkennen, da3 Uberaus Onstige Verhaltnisse geschaffen worden waren, 
em n Umstand, der speziell den Tafelbildern zustatten kam. Nicht einbe-
zogen in diese auswartige Bergung waren die Skulpturen der Agyptischen 
und der Antiken-Sammlung, ferner die Sammlungen fUr 	Plastik und 
Kunstgewerbe sowie die Waffensammlung. Wegen der hohen Luftfeuchtig-
keit erwies sich der zweite Keller der Neuen Burg als unbrauchbar fUr 
die Bergung, soda(3 in der Folge das Postsparkassenamt mit Teilen der 
Gemaldegalerie und dem Uberwiegenden Teil der Waffensammlung und der 
Medaillensammlung belegt worden sind. In einem Tresorraum der Lander-
bank wurden die kostbarsten StUcke des MUnzkabinetts deponiert. Der 
weit abgelegene Bergungsort Steinbach wurde von Dworschak im Einver-
nehmen mit dem Bergungsreferenten beim Reichsstatthalter, Dr. Ludwig 
von Berg, aufgelost und die Schlosser Eckartsau, Gresten und Zweiei-
chen bei Gaaden fur die Unterbringung der Depotbilder der Galerie und 
der Musikinstrumente herangezogen. 

Dworschaks Verdienste um das Kunsthistorische Museum 

Es kann nicht Aufgabe dieses Beitrags sein, die Geschichte des Kunst-
historischen Museums von 1938 bis 1945 in alien Details darzustellen, 
dies moge von berufener Seite erfolgen. Einige Schwerpunkte jedoch, 
die in unmittelbarem Konnex mit Dworschak zu sehen sind, seien hier 
hervorgehoben. Zum einen die Neuerwerbungen fUr das MUnzkabinett, 
darunter die bedeutende MUnzsammlung des Deutschen Ritterordens, die 
als "staatsfeindliches" Vermogen beschlagnahmt worden war, gemeinsam 
mit einer gro5en Zahl von Gemalden, Graphiken, Werken der Goldschmie-
dekunst, Ordensdekorationen u.a.m. Besondere Aufmerksamkeit verdiente 
dieser einmalige Schatz, weil die Gefahr bestand, dab die kostbaren 
Objekte, die nach Aufhebung des Ordens von Mergentheim 1805 nach Wien 
gebracht worden waren, dorthin "repatriiert" werden konnten. Die engen 
personlichen Kontakte, die Dworschak seit 1911 mit den Funktionaren 
einschlieBlich des ehemaligen Hochmeisters des Ordens gepflogen hatte, 
lie5en ihn nach einer ertraglichen Losung suchen. Die MUnzen gelangten 
in die Verwahrung des MUnzkabinetts, die Ubrigen Kunstgegenstande 
wurden mit Ermachtigung des berUchtigten Stillhaltekommissars Albert 
Hoffmann in die Schatzkammer der Hofburg verbracht und inventarisiert, 
das Archiv dem Staatsarchiv Ubertragen. Bei Erwerbung von MUnzge-
wichten gelang der Ankauf eines Satzes des Toulouser Handelspfundes 
aus dem 13. Jahrhundert. 

Bedeutsam waren die Erwerbungen fUr die Sammlungen fUr Plastik und 
Kunstgewerbe, deren Agenden wegen des vakanten Leiterpostens weitge-
hend von Dworschak wahrgenommen worden sind. Es gelang damals, die 
Restschuld fUr den Wiltener Kelch zu bezahlen, die Muttergottes vom 
Sonntagberg um 70.000 Reichsmark - gegen em n Angebot des SchnOtgen-
Museums in Koln - zu kaufen, ebenso die aus Stein gefertigte Madonna 
aus Wr. Neustadt, um 1320. In Berlin wurde von Frau Gordigiani-Mendel-
sohn um den Betrag von 750.000 Reichsmark das Selbstportrat Rembrandts 
mit der Goldkette, 	1655, gekauft, em n Kunstwerk, das auch Hitlers 
persOnliches Interesse erweckt hatte, und von einem deutschen Antiqui-
tatenhandler die in der Kapelle des Palais Coburg verwahrt gewesenen 
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zwei 	FlUgel des Hochaltares der Wiener Schottenkirche (Anbetung der 
Heiligen Drei KOnige und Beweinung Christi; Meister des Wiener Schot- 
tenaltares). 	Dworschak regte Uberdies an, fUr die Bibliothek der 
Akademie der bildenden KUnste den in BrUnn befindlichen Originalplan 
des Hans Puchsbaum fUr den unausgebauten Turm von St. Stephan in Wien 
gegen zwei BrUnner Stadtansichten einzutauschen. 

Ein ahnliches Schicksal wie dem Deutschen Ritterorden widerfuhr dem 
Orden von Goldenen Vliess. Das Kunsthistorische Museum strebte einen 
Schutz 	der Ordensdekorationen nach dem Osterreichischen Denkmal- 
schutzgesetz an, hingegen hatte am 25. Dezember 1939 der "Reichs-
kommissar fur die Wiedervereinigung Osterreichs mit dem Deutschen 
Reiche" beim Reichsminister des Inneren die Einziehung der Ordensdeko-
rationen, Archivalien, etc. unter Belassung an den Staatlichen Samm-
lungen als "Volks- und staatsfeindliches Vermogen in Sinne der Verord-
nung von 18. November 1938 RGB1. I, S. 1620" beantragt. Die Erledigung 
nahm eineinhalb Jahre in Anspruch, verfUgte doch der Reichsminister 
des Inneren die Einziehung des Ordensvermogens zugunsten des Deutschen 
Reiches (Reichsfinanzverwaltung). 	Direktor Dr. 	Hans Posse, der 1939 
von Hitler mit der Schaffung eines Kunstmuseums in Linz beauftragt 
worden war, erwirkte in der Angelegenheit des Ordensschatzes vom 
Goldenen Vliess bei Hitler eine Entscheidung, deren Formulierung zuvor 
mit Dworschak abgesprochen worden war und auch den Verwahrungsvertrag 
von 24. 	Mai 1939 zwischen dem Ordenskanzler Maximilian Baron Biegele- 
ben und dem Kunsthistorischen Museum berUcksichtigte: 
Der Ordensschatz wurde dem Kunsthistorischen Museum als gleichzeitigem 
Verwalter der Weltlichen und Geistlichen Schatzkammer Ubergeben. Die 
durch den Tod von Ordensinhaber freiwerdenden Collanen sollten gleich-
falls an das Kunsthistorische Museum zur Ablieferung gelangen. Das 
Ordenseigentum wurde 1941 als corpus separatum in einem eigenen Inven-
tar verzeichnet und der Schatzkammer einverleibt, womit, wie Dworschak 
in seiner Darlegung des Ordens formuliert, "das Ordenseigentum in Wien 
sichergestellt" werden konnte. 

Geistlicher und jUdischer Kunstbesitz 

Nach dem "Anschlu5" Osterreichs wurde nach deutschem Beispiel in 
kUrzester Zeit die Beschlagnahme der Sammlungen osterreichischer Juden 
verfUgt, darunter die kunsthistorisch bedeutenden Bestande von Alphons 
und Louis Rothschild, die des Zuckerindustriellen Oskar Bondy, des 
Rudolf von Gutmann sowie die GoldmUnzensammlung Alexander Hausers. 
Dworschak schlug anfangs Mai 1939 dem Leiter des damaligen Denkmalam- 
tes, Dr. 	Herbert Seiberl vor, beim Leiter der Wiener Gestapo, Dr. 
Stahlecker, in "Hotel Metropol" vorzusprechen und um Uberlassung die-
ser Bestande an die staatlichen Sammlungen zu bitten, was von diesem 
zunachst als Einmengung abgelehnt, in Verlaufe der Unterredung jedoch 
akzeptiert wurde. Die Objekte aus den jUdischen Sammlungen gelangten 
mit dem Auftrag in die Verwaltung des Kunsthistorischen Museums, 
dieselben in der Neuen Burg zu prasentieren. Nach einer eidestatt-
lichen Erklarung des Gesandten und MUnzforschers Gustav Braun von 
Stumm erschien bald darauf Dr. Dworschak unangemeldet bei ihm im 
Auswartigen Amt und teilte mit BestUrzung mit, da5 Hermann Goring 
alles in die Wege geleitet habe, um den jUdischen Besitz in Wien, vor 
allem die Rothschild-Sammlungen, gegen eine Million Pfund einem Kon-
sortium englischer Handler unter FUhrung von Lord Duveen zu verau5ern. 
Die Edelvaluta sollte dem weiteren Ausbau der deutschen Luftwaffe 
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dienen. Braun von Stumm und der Gesandte Dr. Schmidt wagten den Ver-
such, Uber einen Adjudanten in der Reichskanzlei zu intervenieren und 
darauf zu verweisen, da5 der Abtransport der Reichskleinodien in der 
Wiener BevOlkerung ohnedies schon einen hvernichtenden Eindruck" her-
vorgerufen hatte. Hitler hat, da er schon langere Zeit den Plan hegte, 

in 	Linz em n bedeutendes Museum zu errichten, "to glorify his memory" 

(D. 	Roxan - K. 	Wanstall)(7), die Weisung gegeben, da5 die beschlag- 
nahmten jUdischen Sammlungen in der Neuen Burg zu verbleiben haben, wo 
er sie am 18. Juni 1939 besichtigte. Der umfangreiche Bestand an 
Gemalden, Skulpturen, Werke der Goldschmiedekunst, Mobel, Waffen, 
MUnzen und Medaillen sollte den Grundstock dieser NeugrUndung bilden. 
Dieser "Sonderauftrag Linz" wurde an den schon erwahnten Dr. Hans 
Pose Ubertragen, Mitglied des Instituts fUr Osterreichische Ge- 
schichtsforschung(8) und Nichtmitglied der NSDAP. 	Posse, der im htich- 
sten Grade kunsthistorische Kenntnisse besaB, der voll Energie war und 
Organisationstalent besa5, starb Mitte Dezember 1942 an Krebs. Nach 
seinem Tode wurden die Agenden des zu schaffenden Museums in Linz neu 
verteilt, wobei Dr. Ruprecht von der Waffensammlung des Kunsthistori-
schen Museums und Dr. Dworschak gro5erer Einflu5 eingeraumt worden 
ist. "Both Ruprecht and Dworschak welcomed the greater powers bestowed 
upon them. They were ambitions men with high opinions of their skill 
in their own fields"(9). Dworschak nUtzte die Betreuung der beschlag-
nahmten geistlichen MUnzsammlungen aus Osterreich zur wissenschaftli-
chen Erschlieung der kostbaren Bestande. Im Stift KremsmUnster, das 
gleichfalls aufgehoben worden war, arbeiteten durchwegs Osterreichi-
sche Fachleute, darunter Dr. Gunther Probszt, Hauptmann Leo Schindler, 
Frau Dr. HObarth - die spater Dworschaks zweite Frau wurde - und Prof. 
Dr. Petrus Mayerhofer 0.S.B.; sie wurden alle direkt von Berchtesgaden 
bezahlt. Dworschak hat 1947 diese seine Tatigkeit als "restlose Siche-
rung aller MUnzsammlungen der beschlagnahmten Osterreichischen Stifte 
und Klbster" hingestellt. 

Im Jahre 1941 wurde unter anderem auch das Stift Klosterneuburg unter 
der falschen Anschuldigung staatsfeindlicher Betatigung aufgehoben und 
das Vermogen des Stiftes eingezogen. Das Kunsthistorische Museum Uber-
nahm die Verwaltung der Kunstsammlung und des Stiftsgebaudes, wobei es 
vor allem galt, eine unsachgema5e Verwendung der barocken Anlage und 
die Zerstreuung des umfangreichen Kunstbesitzes hintanzuhalten(10). 
Dworschak au5erte sich 1945 in seiner "Gesamtgestion" hiezu wie folgt: 
"Ausgedehnte Wiederherstellungsarbeiten in den Raumen und Korridoren 
des Kaiserhofes wie des Altstiftes, die Aufstellung der Stiftssammlun-
gen in den Erzherzoglichen Zimmern und in den gro5en Salen der go-
tischen Anlage unter Beschaffung neuer Schaukasten und neuer Be-
leuchtungsanlagen sowie Sicherungsarbeiten an zahlreichen Kunstgegen-
standen sind die wichtigsten Etappen unserer Betreuungsarbeit". Uber-
dies wurde die Sala Terrena mit der dazugehOrigen Stiegenanlage zu 
einem Bergungsort ersten Ranges fur die Wiener Staatlichen Museen 
ausgebaut und auch alle Raume des Erdgeschosses hiefUr verwendet. 
Programmdirektor Dr. Rudolf Henz von der Ravag brachte in einem 
Schreiben vom 7. Juli 1945 zum Ausdruck, da5 durch das Eingreifen 
Dworschaks das herrliche Stiftsgebaude nicht nur unangetastet blieb, 
sondern auch Restaurierungsarbeiten am Gebaude bewirkten, "daB das 
Stift schOner Ubergeben werden konnte, als es seinerzeit von den 
Chorherren verlassen werden mu5te" (R. 	Henz; siehe Abb. 	3). In den 
letzten Wochen des Krieges wurden noch die Raume 8 und 9 sowie der 
Turnsaal 	und die Kirche durch eine SS Sanitatskolonne beschlagnahmt, 
am 4. April folgte eine weitere Beschlagnahme der Raume 3, 4, 5, 6 und 
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7 durch die NSDAP fUr FlUchtlinge. Damit war der Bergungsraum auf die 
Raume 1 und 2, auf den Pralaturgang, Refektorium, Musikzimmer, Sa-
kristei und die Halfte der Kirche beschrankt, wo das gesamte Material 
untergebracht werden muf3te (Brief Dr. Pollhammers an Dr. Dworschak vom 
4. April 	1945; Bergungsakten des Archivs des Kunsthistorischen Mu- 
seums). 

Trotz dieser mi5lichen Situation konnte Ende April 	1945 das Chor- 
herrenstift Klosterneuburg den Kunstbesitz zur Ganze und unversehrt 
Ubernehmen (Abb. 	4)(11). Ob die Behauptung Dworschaks, da5 er am 4. 
April 	1945 durch persdnliche Vorstellungen in der Reichsstatthalterei 
die bereits angeordnete Verbringung von Waffen und Munition sowie die 
Verwendung des Stiftes als "letztes Bollwerk Wiens" durch die Waffen 
SS verhindert habe, mu5 mit Recht angezweifelt werden, weil sich davon 
in seinem Bergungsbericht vom 26. April 1945, zu einem Zeitpunkt, zu 
dem er noch im Amt war, nicht einmal eine Andeutung findet. Diese 
Version brachte Dworschak erstmals in seiner "Gesamtgestion" vom 6. 
Juli 	1945, als er beim Magistrat der Stadt Wien um Nachsicht von der 
Registrierung wegen seines Beitritts zur NSDAP bat. 

Erhebliche Schwierigkeiten im Personalbereich - 1938/39 sind neun 
wissenschaftliche Beamte, darunter verdiente Direktoren und Kustoden 
durch Pensionierung oder Emigration ausgeschieden - machten Dworschak 
immer wieder wahrend seiner AmtsfUhrung zu schaffen. Oberaus bewahrt 
hat sich die Ubernahme von Dr. 	Viktor Luithlen(12) von der Gesell- 
schaft der Musikfreunde bei gleichzeitiger Vereinigung der Bestande 
alter Musikinstrumente am Museum mit denen der Gesellschaft und Pra-
sentation der neugeschaffenen eigenen Sammlung im Palais Pallavicini. 
FUr historische Spezialfragen sowie mit der Leitung des Photoateliers 
und zeitweilig der Bibliothek wurde Dr. Alphons Lhotsky(13) betraut, 
der Uber Anregung von Fritz Dworschak die Festschrift des Kunsthisto-
rischen Museums zur 50 Jahrfeier 1941 ff. verfa5te. Geradezu unldsbar 
schien die Frage der Besetzung des Leiters der Gemaldegalerie, die 
zusammen mit der Albertina hatte verwaltet werden sollen. Dworschak 
wollte ursprUnglich hiefUr Prof. Dr. 	Friedrich Winkler vom Kupfer- 
stichkabinett der Berliner Staatlichen Museen gewinnen. Winkler weilte 
auch Mitte November 1938 in Wien und besichtigte beide Institute und 
legte Uber seine Vorstellungen und Ideen em n umfangreiches Memorandum 
vor, dem zu entnehmen ist, da5 eine Reorganisation dringend gewesen 
ware. Als Sofortma5nahmen schlug Winkler eine Instandsetzung der Gale-
re, Anlage einer Studiensammlung und eines Bilderdepots, fUr die 
Albertina die Herausgabe mehrerer Kataloge und FUhrer sowie vermehrter 
Schutz vor Brand und Diebstahl sowie em n Generalinventar der Bilder 

vor. 	Winkler sagte aus politischen und finanziellen GrUnden ab. 	FUr 
die damalige Situation im Museumsbereich ist em n Passus seines Briefes 
vom 5. Dezember 1938 an Dworschak Uberaus signifikant. Er schreibt 
Uber semen Wiener Besuch: 	"Ich bin mir auch ganz deutlich bewu5t 
geworden, da5 bei Ihnen die Musen eine - gestatten Sie den Ausdruck - 

lebenswichtige Funktion erfUllen, die  Musen, die wir  meinen. In Berlin 
ist das Bewu5tsein des Wertes und der Wichtigkeit unserer Sammlungen 
fur die Reichshauptstadt zweifellos viel weniger entwickelt, weil sie 

noch jung sind. 	Vom Persdnlichen: In Wien em n Kreis gescheiter leben- 
diger Berufsgenossen, viel einheitlicher vorgebildet und ausgerichtet 
als der unsere, ohne Ubertreibung gesagt, kdstliche Leute vor einem 
wunderbaren Hinterland, die Sammlungen verfUhrerisch wie Menschen und 
Umgebung, bis zu den oberen Stellen eintrachtig um die Aufrechterhal-
tung des hohen Rufes und Standes der Wiener Kunstsammlungen bemUht - 

271 



HARRY KOHNEL 

in Berlin... 	ersparen Sie mir, etwas darUber zu sagen" (Abb. 	5). F. 
Winkler ist am 23. 	Februar 1965 in Berlin gestorben und hatte zuletzt 
die Funktion des Direktors des Kupferstichkabinetts bekleidet(14). Die 
Leitung der Wiener Gemaldegalerie wurde Uber Empfehlung von Dr. Posse 
dem Westfalen Dr. Adriani Ubertragen, der (her Osterreichische und 
sUddeutsche Klosterbibliotheken in Graz dissertiert hatte. 

Dworschak hat in seiner "Erwerbungspolitik" gegenUber den besetzten 
Gebieten viel Toleranz und Verstandnis an den Tag gelegt. Die Ruck-
bringung der von Kaiser Franz 1815 "nicht mehr stellig gemachten mehr 
als hundert Bilder aus der Wiener Galerie" wurde nicht weiter ver-
folgt, obwohl der Standort fast aller Objekte bekannt geworden war. 
Eine ahnliche Haltung nahm Dworschak gegenUber den tschechischen Mu-
seumskollegen em. Einzig in Krakau hat in Vertretung Dworschaks Dr. 
Holzmair die dort vorhandenen MUnzsammlungen mit dem Ziel durchge-
sehen, ob die als verloren gemeldete Sammlung Czartoryski ausfindig 
gemacht werden konne. 

Bergung der Kunstschatze 

Der weitere Verlauf des Krieges, vor allem das Einsetzen heftiger 
Luftangriffe im Herbst 1944 nahm Dworschak zum Anla5, den wertvollsten 
und groBten Teil des Bergungsgutes aus Gaming und Gresten nach Wien 
(Keller der Neuen Burg, Postsparkassenamt, Landerbank) sowie in das 
Tiefgescho5 von Klosterneuburg zu verlagern, eine Ma5nahme, die Dwor-
schak von General kulturreferenten H. Stuppack den Vorwurf eintrug, die 
KunstgUter den Feinden in die Hande zu spielen. 	Im Bergungsbericht 
vom 26. April 1945 fUhrt Dworschak weiter aus: 	"Diese zweifellos im 
Sinne der Sicherheit der Bestande gelegene Ma5nahme hatte dann aber 
zur Folge, da5 im Salzbergwerk Lauffen bei Ischl em n neuer Bergungsort 
errichtet wurde, der nur sehr zogernd und jeweils Uber befristet 
erteilten Auftrag von aus beschickt werden konnte". Dem ging emn 
Besuch von Dr. Dworschak und dem Bergungsreferenten beim Reichsstatt-
halter, Reg. Rat Dr. Ludwig von Berg, am 7. November 1944 beim Gene- 
raldirektor der osterreichischen Salinen, Dr. 	Ing. 	E. 	PochmUller, 
voran. Die beiden Herren hatten vertrauliche Mitteilung von der beab-
sichtigten Verteidigung Wiens erhalten, weshalb das selbst in unterir-
dischen Raumen befindliche Bergungsgut moglichst rasch verlagert wer- 
den sollte. 	Reichsleiter Baldur von Schirach strebte eine weit nach 
Westen reichende Verbringung - KUhtai im Sellraintal - an. Um dies zu 
verhindern, "verbleibe nur die Bergung in Ischl, um deren DurchfUhrung 
mich die Herren flehentlich ersuchten" (E. 	PochmUller). 	"Nachdem Dr. 
Dworschak bei der Sitzung in Wien die sofortige Verlagerung der dorti-
gen Kunstschatze entschieden hatte, wurden nun im Salzbergwerk Ischl 
in aller Eile die Bergungsraume fUr die Wiener Kunstbergungsaktion 
vorbereitet. Dr. Seiberl war einsichtig genug, seine Forderungen hin-
sichtlich der Ausgestaltung der Bergungsraume auf em n erfUllbares 
Ausma5 zu beschranken ...." (PochmUller)(15). Dieser Sachverhalt wurde 
jedoch von Dworschak nach acht Monaten in seiner "Gesamtgestion" 
v011ig anders dargestellt, auch ist nicht von einer "flehentlichen" 
Bitte um Unterbringung des Bergungsgutes die Rede, ganz im Gegenteil, 
Dworschak wollte dies vielmehr sabotiert haben. Der Wortlaut seines 
Textes: 	"Die bald darauf wiederholt und unter Nennung bestimmter 
Gegenstande unter Stellung kurzer Fristen angeordnete Verbringung der 
wichtigsten Teile unserer Sammlungen in das Salzbergwerk Lauffen bei 
Ischl wurde so lange als mOglich sabotiert, gewisse Objekte Uberhaupt 
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nicht dorthin gebracht und die HauptstUcke der Weltlichen Schatzkammer 
sozusagen im letzten Augenblick von mir persOnlich in den Kellern der 
Neuen Burg sicher geborgen", die vordem in Klosterneuburg verwahrt 
waren. Der Bergungsbericht Dworschaks vom 26. April 1945 darf fUr sich 
in Anspruch nehmen, den wahren Hergang der Ereignisse wiederzugeben 
(Abb. 	6). Der neue Bergungsort Lauffen bei Ischl konnte nur fallweise 
beschickt werden, weil durch die fortwahrenden Bombenangriffe auf die 
Verkehrswege die Transporte nur mehr nachts durchgefUhrt werden konn-
ten und sehr unregelma5ig vor sich gingen, war doch "durch die Zer-
storungen der Bahnhofe der Verkehr oft tagelang ganzlich unterbrochen" 
(E. 	PochmUller). 	Da3 Dworschak - trotz nachtraglicher tendenziOser 
Interpretation - um die Bewahrung und Bergung der ihm anvertrauten 
Kunstschatze auBerordentlich bemUht war, bekraftigt einer seiner dama-
ligen Mitarbeiter, Dr. Alphons Lhotsky. In dessen Laudatio zum golde-
nen Doktorjubilaum wird Dworschaks erstaunliche Geschicklichkeit und 
Umsicht, das hohe VerantwortungsbewuBtsein betont, um "unersetzliche 
alter menschlicher Kultur und leuchtende Symbole hausosterreichischen 
Splendors zu schUtzen, zu bewahren ...". In der Tat hat Reichsprotek-
tor von Neurath schon im Herbst 1940 in einem SchriftstUck die Tatig-
keit Dworschaks als "restitutio Austriae" charakterisiert. Unbestrit-
ten ist auch das Eintreten fur einige Personen, denen aus politischen 
Motiven Gefahr drohte. Zwischen 1939/41 hat Dworschak wiederholt das 
greise jUdische Ehepaar Prof. Architekt Maximilian Monter, Wien, vor 
der Verschickung ins KZ gerettet, wobei er ins Treffen fUhrte, da5 
Frau Monter eine Nichte des gro5en FOrderers des Kunsthistorischen 
Museums, Gustav von Benda, ist. Durch eine Intervention bei seinem 
Karl sruher Kollegen Dr. Martin konnte auch Gustave Schlumberger, fran-
zosischer StaatsangehOriger aus Gebweiler (Elsa5), aus dem KZ befreit 
werden. 

Dworschak war zu Kriegsbeginn vom regierenden Fursten von Liechten-
stein auch um die Bergung der fUrstlichen Gemaldegalerie ersucht 
worden. 	1940 wurden Teile derselben zunachst in der ehemaligen Kar- 
tauser-Kirche Gaming, spater weitere Bestande im Stift Klosterneuburg 
geborgen. Nach einem mit Grafen Bernadotte getroffenen Abkommen sollte 
die Galerie 1945 auf die Insel Mainau gegen die Zusicherung der 
Alliierten gebracht werden, da5 Bombardements dort unterbleiben 
sollten. Die fUrstliche Kunstverwaltung hat jedoch den Transport nach 
Vaduz weitergeleitet, womit diese wertvolle Privatgalerie Osterreich 
fur immer verlorenging. 

Der Direktor der Kasseler Galerie, Dr. Luthmer, mit dem Dworschak eine 
aufrichtige Freundschaft verband, hatte diesen vor Antritt seines 
Militardienstes gebeten, die Bestande der Galerie, darunter Gemalde 
von DUrer und Rembrandt, in Wien zu bergen. Die wertvollen Kunstwerke 
wurden vorerst in einem Safe in der Bognergasse, spater im Postspar-
kassenamt in Wien verwahrt und nach Kriegsende von der Republik Oster-
reich dem Land Hessen zurUckgestellt. 

Dworschaks Tatigkeit in Krems 

In der Zeit von 1934 bis 1938 gehorte Dworschak dem vom Gemeinderat 
bestellten Museums-Ausschu5 an und war Architekt Gustav Bamberger und 
Kommerzialrat Josef Oser bei der Neuaufstellung des stadtischen Mu- 
seums behilflich. 	1928 erschien em n Heft "Alte Kunst in Osterreich. 
Krems-Stein und Mautern", in dem Dworschak die Geschichte und Bedeu- 
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tung der stadtischen Sammlungen hervorhob. Alle namhaften Mitglieder 
des Museums-Ausschusses, namlich Gustav Bamberger, Josef Bayer, Josef 
Oser, Hans Plockinger, Karl Salomon, Zdenko Sponner und Rudolf Weis-
haupl haben an dieser Veroffentlichung mitgewirkt. Ein Jahr zuvor 
hatte Dworschak bereits einen Aufsatz abgeschlossen, der sich mit 
Beethovens Aufenthalt im Schlo5 Gneixendorf bei Krems befa5te. Von 
groBem wissenschaftlichen Wert war seine 1926 erschienene Abhandlung 
Ober die Sgraffiti am Haus MargarethenstraBe - Althangasse in Krems, 
wobei der Autor eingehend auf die Kupferstiche als Vorlagen zu spre-
chen kam. 1940 wurde der bisherige Obmann-Stellvertreter des Mu-
seumsausschusses, Dr. Hans Plockinger, zum Leiter des Museums bestellt 
und 	anstalle des Ausschusses em n Beirat vorgeschlagen, dem Dworschak 
jedoch nicht mehr angehOrte. Zeitweilig hat er auch ehrenamtlich das 
Stadtarchiv betreut. Als der Posten eines Stadtarchivars im August 
1947 ausgeschrieben worden war, bewarb sich Dworschak um diese Stelle, 
und verwies dabei auf seine einschlagigen Kenntnisse. Mit der neuen 
Funktion war auch die Wahrnehmung der Agenden des stadtischen Schul- 
und Kulturamtes ab 1. Oktober 1947 verbunden(16). 	Es galt damals, die 
RUckstellung des grO5ten Teiles der Kunstschatze des aufgehobenen 
Stiftes Gottweig zu bewerkstelligen, darunter die Graphische Sammlung 
und die Handschriften(17). Uberdies wurden Anstrengungen unternommen, 
die am 28. Oktober 1943 Ober Weisung des Instituts fOr Denkmalpflege 
in das Salzbergwerk nach Alt-Aussee verlagerten Kunstschatze des stad-
tischen Museums mit Hilfe von Frau Stadtrat Mahrer im Mai 1948 wieder 
zurOckzuholen(18). Das 950jahrige Stadtjubilaum bot willkommene Gele-
genheit, wenn auch mit drei Jahren Verspatung, eine Festschrift her-
auszugeben, in der Otto Brunner die geschichtliche Entwicklung der 
Doppelstadt Krems-Stein mit Betonung der wirtschaftlichen Faktoren 
darlegte, Hans Plockinger sich mit dem Weinbau, Leopold Schmidt mit 
dem volkskundlichen Aspekt auseinandersetzte. Die archivalischen For-
schungen Dworschaks im Stift GOttweig ermoglichten ihm erstmals 
"Krems-Stein und Gottweig in der Kunst des ausgehenden Mittelalters" 
zu behandeln und den wechselseitigen Konnex der Wiener DombauhUtte mit 
Kremser KUnstlern klarzustellen. Bald dannach begannen die Vorbe-
reitungsarbeiten fUr die Ausstellung des Barockmalers Martin Johann 
Schmidt in der Steiner Minoritenkirche, der eine Restaurierung des 
Langhauses - ausgenommen das linke Seitenschiff, in dem noch die 
Steiner Feuerwehr untergebracht war -, des Chores und des Kapitel-
saales durch Landeskonservator Dr. Josef Zykan und Hofrat Dipl. Ing. 
Franz Simlinger vorausging(19). Der 1951 abgehaltenen Exposition war 
em n groUr Erfolg beschieden - 39.500 Besucher in der russisch be-
setzten Zone - und die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden in 
einer umfassenden Publikation im Jahre 1955 der Offentlichkeit prasen-
tiert. Namhafte Kenner der Materie haben an dem Kremser-Schmidt-Buch 
mitgewirkt: Rupert FeuchtmUller vom N.O. Landesmuseum, 	Karl Garza- 
rolli-Thurnlackh von der Osterreichischen Galerie, Landeskonservator 
Josef Zykan sowie Fritz Dworschak. 

Zum 100. Geburtstag des aus Krems stammenden GrOnders der Graphischen 
Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, des Phototechnikers Professor Dr. 
Josef Maria Eder veranstaltete Dworschak im stadtischen Museum eine 
Gedachtnisausstellung. Gleichzeitig wurde das Wirken und die Bedeutung 
Eders in einer eigenen Schrift durch Dworschak und Dipl. 	Ing. Otto 
Krumpel 1955 gewOrdigt, umsomehr, als Dworschak enge freundschaftliche 
Kontakte mit Eder und dessen Tochter gepflogen hatte. 

Es ist die Idee Dworschaks gewesen, in der Steiner Minoritenkirche 
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eine weitere gro(3e Ausstellung zu veranstalten, die fur das Land 
Niederdsterreich und den Niederosterreichischen Landesausstellungen 
Vorbild werden sollte: die Exposition "Gotik in Niederosterreich" im 
Jahre 1959, wofUr Dr. Dworschak, da er mit 31. Mai 1958 aus dem 
Dienstverhaltnis ausgeschieden war, von der Stadt Krems einen Werkver- 
trag erhalten hatte. 	Vier Jahre spater (1963) wurde in einer Publika- 
tion eine grundliche Auswertung des Phanomens der gotischen Stilepoche 
fur die niederOsterreichische Landschaft versucht: 	"Die Gotik in Nie- 
derosterreich. 	Kunst, Kultur und Geschichte eines Landes im SOtmit- 
telalter". 	Das Buch sollte wie in der Einleitung von Fritz Dworschak 
betont wird, vor allem dem Landesforscher und dem Kulturfreund dienen; 
die vielseitige und umfassende VerOffentlichung, an der 17 Mitarbeiter 
beteiligt waren, hatte Dworschak offenbar grOBte MUhe bereitet. Auf 
einer von ihm unterfertigten und mit seiner Handschrift verfaTten 
Notiz steht zu lesen: 	"Am 19.X.1963 um 12 Uhr mittags den Schlu5punkt 
unter das Gotikbuch gesetzt. Verlassen von allen guten Geistern, 
v011ig allein und enttauscht habe ich unter entsetzlichen Qualen emn 
Werk vollendet, von dessen Schwieridkeiten sich niemand einen Begriff 
machen kann". Es may fur Dworschak eine weitere bittere Erfahrung 
gewesen sein, als Univ. Prof. Dr. Renate Wagner-Rieger in ihrer Rezen-
sion seine kunsthistorisch-wissenschaftliche Arbeit methodisch in 
Zweifel zog: "Er (Dworschak) behandelt die Auslaufer der Spatgotik und 
bespricht in eigenen Kapiteln die Donauschule in Malerei und Plastik, 
den FlUgelaltar, den Meister des Heiligblut-Altars von Pulkau, die 
Bildnisse und erganzt in einem Anhang das Gesagte durch Regesten, 
Rechnungen und Exkurse 	. Das Verdienst Dworschaks besteht in 
ausgedehnter Quellenarbeit, die neue Archivbestande, besonders das 
Gottweiger Stiftsarchiv, fUr die Kunstgeschichte erschloB. Das vom 
Autor bereits frUher publizierte reiche Material wird durch weitere 
Quellen erganzt und ausgebaut. Der Wert dieser Forschungsarbeit bleibt 
unangefochten, auch wenn man der kUnstlerischen Auswertung nicht immer 
zustimmen kann. 	Der Grund dafUr liegt im Methodischen... Dworschak geht 
vorwiegend von topographischen oder ikonographischen Uberlegungen aus 
und stUtzt sich bei Bildvergleichen sehr oft auf au5erliche Merkmale, 
ohne sich der Stilkritik zu bedienen. AuBerdem scheint die grund-
stzliche Theorie von der Bedeutung der Bischofsstadt Passau als 
kUnstlerisches Zentrum mit entsprechender Ausstrahlung doch etwas zu 
weit getrieben. Die gUnstige archivalische Quellenlage verfUhrt dazu, 
die literarisch faBbaren Kunstwerke mit tatsachlich erhaltenen zu 
identifizieren, ohne sich um den Stil zu kUmmern. So wird etwa der 
Altar von Maria Laach, der Altar von Mauer bei Melk 	und auch der 
Zwettler Altar der Passauer Werkstatt des Martin Kriechbaum zuge-
schrieben, ohne da5 stilistische Zusammenhange, auch wenn sie hur die 
Werkstatt betreffen sollten, Uberhaupt zur Diskussion stehen. Au5erst 
problematisch, wenn nicht bedenklich, sind die Kombinationen, die an 
die Namen des Malers Niclas Preu und des Bildhauers Hans Schlais 
geknUpft werden. Zweifellos findet sich unter den oft subjektiven 
Beobachtungen des Autors manch Wichtiges fUr die weitere Forschung, 
doch wird es einiger Arbeit bedUrfen, hier die Spreu vom Weizen zu 
sondern"(20). 

Fur den Verlag Schnell & Steiner verfaBte Dworschak 1961 den "GroBen 
KunstfUhrer Uber die Wachau und den Nibelungengau", nachdem er bereits 
1958 im Merian-Heft "Wachau" einen Beitrag mit dem Titel 	"Kleine 
Kunstreise von Grein bis Krems" veroffentlicht hatte. 

Durch viele Jahre fUhrte Dworschak bewegte Klage, ohne sein Verschul- 
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den in eine mi5liche finanzielle [age geraten zu sein. Der Dienstan-
tritt beim Magistrat Krems hatte beim Zentralbesoldungsamt gemeldet 
werden mUssen und Dworschak hat wiederholt beim Personalamt der Stadt 
nachgefragt und beruhigende Antworten erhalten. Doch das Zentralbesol-
dungsamt erfuhr erst im September 1953 von dem Dienstverhaltnis Dwor- 
schaks, 	stellte mit Wirksamkeit vom"1. Oktober 1953 den Bezug der 
Pension em n und forderte zudem den Ubergenu5 fUr den Zeitraum von 
Oktober 1947 bis September 1953 zurUck. Desgleichen stellte das Fi-
nanzamt fest, da5 der zu Unrecht bezogene Jahresausgleich fUr einige 
Jahre in der Hbhe von S 25.000 zurUckgezahlt werden mUsse. Dworschak, 
der sich ob dieser Sachlage vollig "unschuldig fUhlte", 	hat seine 
Bitterkeit in einem am 26. Juni 1957 verfa5ten Brief in die Worte 
gefa5t: "Staat und Stadt haben 	mich zu Tode gehetzt, obwohl ich 
nichts wie Arbeit kannte - leider auf einem Sektor, der hierzulande 
nichts gilt, weil wir em n "Kulturstaat" sind". Nach Lbsung des Dienst-
verhaltnisses durch die Stadt Krems wurde Dworschak vom Zentralbesol-
dungsamt aufgefordert, eine Bestatigung des Dienstgebers Ober den 
Zeitpunkt der Einstellung seiner DienstbezOge vorzulegen, um den vol-
len Ruhegenu5 wieder angewiesen zu erhalten. Die Angelegenheit wurde 
jedoch keiner fUr Dworschak zufriedenstellenden Lbsung zugefUhrt, weil 
er noch am 26. Janner 1960 an das Bundesministerium fUr Unterricht in 
Wien eine Eingabe richtete, und darin "um Regelung seines Ruhegenusses 
unter teilweiser BerOcksichtigung seines inngehabten Dienstranges und 
unter Anrechnung der seit 1945 im bffentlichen Dienst verbrachten 
Zeit" ersuchte. 

Diese triste pekuniare [age war offensichtlich auch dafUr maBgebend, 
dab Dworschak trotz seines hohen Alters - 75jahrig - noch die Exposi-
tion "Die Kunst der Donauschule" in St. Florian anregte und im Katalog 
drei Beitrage verfaBte, die sich mit den Themen Vorstufen der Donau-
schule, den FlUgelaltaren und dem Meister der Historia auseinander-
setzten. Ein Jahre spater zeichnete er fUr die Ausstellung "Kbnig 
Richard Lbwenherz" in DUrnstein verantwortlich (1966) und erhielt in 
Anerkennung seiner BemOhungen 1971 das EhrenbUrgerrecht verliehen. 

Dr. 	Fritz Dworschak verfUgte, da er gem n und viel reiste, Ober emn 
umfassendes Wissen und eine weit Uber den Durchschnitt reichende 
humanistische Bildung. Seine geistreichen Gesprache waren bei Freunden 
sehr geschatzt und er besaf3 Uberdies die Gabe eines blendenden Ge- 
sellschafters. 	Vor allem die Vielzahl von Anekdoten, die er stets 
parat hatte, verfehlten nie ihre Wirkung. Dworschak hat es zeitlebens 
verstanden, dem Leben im Sinne Epikurs schbne Seiten abzugewinnen, 
dennoch scheint er in den beiden letzten Jahrzehnten seines schick-
salsreichen und erfUllten Lebens viele ihn betreffende Probleme als 
BedrUckung und Unrecht empfunden zu haben. In einer solchen Stunde der 
Niedergeschlagenheit notierte er aus W. v. Goethes "Marienbader Ele-
gien" zwei Zeilen: 

"Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir em n Gott zu 
sagen, was ich leide". 

I 
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Lebensdaten 

Geboren am 27. Februar 1890 in Krems 

Besuch der Vol ksschule und des Staatsgymnasiums in seiner Vaterstadt 

1908 	Matura 

1908 ff. 	Studium an der Universitat Wien: Geschichte und Kunstge- 
schichte 

11. Marz 1913 	Dr. phil. an  der Universitat Wien 

7. 	Juli 	1913 	Staatsprufung am Institut fUr Osterreichische Ge- 
schichtsforschung 

1. 	Oktober 1913 provisorische Anstellung (Volontar) am MUnzkabinett 
des Kunsthistorischen Musums in Wien 

1916 Eheschlie5ung mit Maria Dum (1937 einvernehmlich geschieden) 

1935 Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens 

15. Marz 1938 kommissarischer Leiter des Kunsthistorischen Museums 

20. August 1938 Leiter des Kunsthistorischen Museums 

26. Oktober 1938 Leiter des MUnzkabinetts, Abteilung Mittelalter 

12. September 1941 Ernennung zum Ersten Direktor des Kunsthistori-
schen Museums 

5. Oktober 1943 zweite Eheschlie5ung mit Dr. Elfriede HObarth, Krems 

Juli 1945 durch VerfUgung des Staatsamtes fUr Unterricht vom Dienst 
enthoben 

15. November 1945 durch Erkenntnis der Sonderkommission 1. Instanz fUr 
"tragbar" erklart 

31. Marz 1947 fruhzeitig in den Ruhestand versetzt 

1. Oktober 1947 Stadtarchivar, spater Stadtarchivdirektor und Leiter 
des Schul- und Kulturamtes Krems a.d.Donau 

31. Mai 1958 Ausscheiden aus dem Dienstverhaltnis der Stadt Krems 

20.12.1958 Verleihung des M.J. Schmidt-Kunstpreises 

22. Mai 1959 Ehrenring der Stadt Krems 

25. Marz 1960 Verleihung des Berufstitels "Hofrat" 

1963 Goldenes Doktorjubilaum 

Ehrenmitglied der Numismatischen Gesellschaft von Budapest (1931), 
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Prag (1937), Berlin (1943) und Wien (1960) 

1971 EhrenbUrger der Gemeinde DUrnstein 

Am 7. September 1974 in Krems gestorben 

Verzeichnis der wichtigsten Publikationen 

Zur mittelalterlichen Osterreichischen Numismatik, in: Mitteilungen 
der Osterreichischen Gesellschaft fUr MUnz- und Medaillenkunde 12 
(1916). 

Ein angeblicher Kremser Pfennig vom Jahre 1463, in: Numismatische 
Zeitschrift 53 (1920). 

Die Anfange des osterreichisch-steirischen MUnzwesens, in: Numisma-
tische Zeitschrift 54 (1921). 

Leonhard Posch (1750-1831) und sein Wiener Kreis, in: Berliner MUnz-
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Abb. 1 Das Kunsthistorische Museum in Wien nach dem Bombenangriff 
am 13. Marz 1945. 

Abb. 2 

Dr. Fritz Dworschak fahrt Bundesprasident Heuss durch die 
Ausstellung "Gotik in Niederosterreich" 1959. 



Abschrift  

Dr.Thidolf HEINZ, 
Wien, XIX/117., 
Zehenthofgasse 30 • 

heern Dr. Fritz Dworschak, 

Direktor am kunsthistorischen 
eeseam 

Wien, den 7.7.45 
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hr geehrter Herr Diretor 1 

Ich freue mich, dass Ihnen aus Ihrer Tatigket uls Prster Direktor des 

Kunsthistorischen Museums und aus Ihrer Parteianwafterschaft weiter 
keine besonderen SchwieriLkeiten erwachsen sind, denn ich habe Sie 
wahrend der verc;anrenen Jahre in Ihrer Arboit und in Ihrer Gesinnunc; 

schatzen und achten -elernt.Ihr Auftrag, die berUhmten alten Scheiben 

in Klosterneebure.er Sift zu restaurieren und die noch umfn,lichere und 
schwieri,,,ere Aufe,abe,die in Laxenburg p;eborgenea Glasfenster zu hergen 
und eiederherzustellen,hat mir Uber die schwerste Zeit,da ich eine 
Offentliche Tatijceit nicht ausUben durfte,hinweggeholfen.Sie haben 

gewuEtoter ich bin and dass ich am s ein hach § 4 eintlassener ver-

fehnt war.Sie haben mir gegenUber auch aus Ihrer wahren Osterreichi-
schen Gesinnung kein Hehl gemacht.Und soeit ich Ihre Arbeit im Stift 

Kl_stereeu Luz ver o 6en konnte, babes Sie diese G,sinnung nicht aur 

mit k)rten sond,rn such durch Taten stets bezeutet.Ich habe mich immer 
gefreut,wenn ion sah,eie das herrliche Stiftsgebaude durch Ihr Eingrei-

fen durch Ihre hingehende Who nicht nue unangetastet blieb,wie elle 
zweckwidrigen und s 5.ter irreparablen Eingriffe anberufener and radika-

ler Kreise verhindert wurden,Sie haben auch durch Ihre Restaurierungsar-

4eiten am Gebaude erwirkt,dass  das Stift schOner Ubergeben  werden konnte 
am s es seinerzeit von den Chorherren verlassen werden muBte.Ich kann 

nur sagen,daE ich mich mit Ihnen immer sehr ut zusammengearbeitet ha-
te.Ich danke Ihnen auch noch heute dafUr und wUnsche Ihnen nur,dass Sie 

auch Neiterhin Ihre wertvoLle Arbeitskraft fUr den Neuaufbau unseres 

osterreichischen Vaterlandes einsetzen konnen. 

Mit den besten Grussen Ihr 
Dr.Rudolf Henz 

Programmdirektor der Ravag. 

Abb. 3 

Schreiben des Programmdirektors Dr. Rudolf Henz 

vom 7. Juli 1945 betreffend die Verdienste Dworschaks um den 

Bauzustand des Chorherrenstifts Klosterneuburg 



PROPST QEBHARD KOBERQER 
CH OR H ERR EN STIFT K LOSTE RN EL/BVRQ 

BesWigung. 

In der Zeit der Beschlagnahme und Enteignung des 

Stifles Klosterneuburg war Herrn Dr.Fritz Dworschak die 

Verwaltung des Stiftsgeba.udes anvertraut. In dieser Eigenschaft 

oblag es ibis unter anderem such, die Kunstschtze des Stiftes 

Klosterneuburg konservatorisch zu betreuen. Dec gefertigte 

Propst bestatigt, daB das Chorherrenstift Klosterneuburg im 

April 1945 semen Kunstbesitz zur Cranze Ubernehmen konnte. 

Generalabt. 

Stift Klosterneuburg, 30.November 1959. 

Abb. 4 

Bestatigung des Propstes von Klosterneuburg 
aber die vollstandige Bewahrung 

des enteigneten Kunstbesitzes durch Dworschak. 



alufeen 
littpfajtiktfabinett 

Berlin, (E. 2 ben 	5.Dez. 1938 

Sehr verehrter Herr DirektorDworschak, 

wean ich mir — wieder im Gleichgewicht meiner seelischen 

and Verstandeskrafte, nachdem ich Abstand von dem Ereignis ge—

nommen habe, das mir Ihr grosszUgiges Angebot war, — die Frage 

vorlege, was mir der ,viener Besuch Neues gebracht hat, so haben 

mir zwei EindrUcke die Entscheidung besonders schwer gemacht. 

Ich halte nicht mehr fur unmoglich, beide Posten so von einer 

Stelle aus eine Zeit lang zu verwalten, dass gate Arbeit gelei— 

ctet wird. Ich bin mir auch ganz deutlich bewusst geworden, dass 

bei Ihnen die Musen eine — gestatten Sie den Ausdruck — lebens—

wichtige Funktion erfullen, d i e Musen, die w i r meinen. 

In Berlin 1st das Bewusstsein des Wertes and der Wichtigkeit un—

serei-  Sammlungen fUr die Reichshauptstadt zweifellos viel weniger 

entwickelt, weil sie noch jung sind. Vom Personlichen: In Wien 

em n 	gescheiter lebendiger Berufsgenossen, viel einheitli— 

cher vorgebildet and ausgerichtet als der unsere, ohne tbertrei—

bung gesagt, kbstliche Leute vor einem wunderbaren Hinterland, 

die Sammlungen verfUhrerisch wie Menschen and Umgebung, bis zu 

den oberen Stellen eintrachtig um die Aufrechterhaltung des hohen 

Rufes and Standes der Wiener Kunstsammlungen bemtht — — in Berlin 

ersparen Sie mir, etwas darUber zu sagen. 

Wie 1st es mbglich, Nein zu sagen ? werden Sie einwerfen. 

Ich muss furchten, dass ich nicht ganz verstanden werde, wenn ich 

ablehne, and ich muss es tun — das 1st mirseit Wochen klar — 

so sehr sich mein Empfinden dagegen straubt. Ich habe Sie besucht, 

um die Einwande zu besiegen, die mein Verstand unaufhorlich vor—

bringt. Es ist mir nicht gelungen, and ich will versuchen, Sie 

von den GrUnden zu Uberzeugen. Ich nehme dabei fUr mich in An—

spruch, dass ich eine immerhin funfjahrige Erfahrung hinter mir 

habe, der Sie nur eine solche von einem halben Jahre entgegen—

stellen konnen. 

Abb. 5 

Aus dem Brief von F. Winkler vom 5. Dezember 1938. 



leiftungsanlage wurden dort stunmehr aucteschwere antike und 

eittelalterliche Steinskulpturen sowie'esophafte_Teile der 
Sammlungea fUr Plastik und Kunstgewerbe, der Schatzkammern, 
vor allem aber der Oemaldegilerie  geborgen. Dee groeen Formate 
derselben konnten qberhaupt nur ile0en hohen Raumen dieser 
Anlage aufgestellt werden. Des weitefee wurden im Stift 
Klosterneuburg geborgent 9.einere Teile  des Kunstgewerbemuseums, 

des Naturhistorischets Museums, des Heeresmuseums und deie 
FUrstlich   Galeile.-Se1777ch fandea 

Der Zustand der Objekte auch an diesem Bergeegsort ist elis-bin- 
dort auch die Kunstsemmlungen des Stiftes selbst ihren ilatz. 

_ .. _ 
wandfreier. 

Der Gang des Krieges lieB dann im Herbst 1944 ausge-

dehnte UmschichtAngen des wertvolleren Bergungsgutes aus den 

weitab von Wien gelegenen Orten in die weitaus sichereren Keller 

insbesondere der PA, der Neuen Burg und des Stiftes Kloster-

neuburg geboten erscheinen. Entgegen dem Willen der maBgebenden 

Persbnlichkeiten kennte der wertvollste end greSte Teil des ge-

samten Bergungsgutes aus Gaming und Gresten nach Wien und Kloster-

neuburg gebracht werden, -was mir den- Vortnerf eintrug, ich spiele 

denselben den Feinden in die Halide. HierUber liegt das Konzept 

eines Promemorias zu meiner Entlastung vor. 

Diese zweifellos im Sinne der Sicherheit der Bestande 

gelegenen Manahme hatte dann aber zur Folge, daB im Salzberg- 

werk Lauffen bei 	 Ischl em  neuer Bergungsort errichtet wurle, _ _ . . „ _ 	 -------- 
der nur sehr zbgernd und jeweils ither befiistet erteiltee Auftrag 

von uns beschickt werdeekaitte. Wenn man die Plane einer Ver-

legung des wertvollsten Bergegutes nach Killetsle im Sellraintal 

betrachtet, so darf Ischl immerhin als denkbarer Aernveg be-
trachtet werden, zums1  die klimatischen Voraussetzungen sehr 
gUnstig genannt werden mUssen. 

In den allerletzten Tagea vor den Kriegshandlungen in 
und um Wien wurde der wertvollste Tell der Schatzkammern noch 

aus Klosterneuburg in die Keller der Hewn/Burg gebracht und im 

Stifte selbst im sogenannten dritten Keller far elle Falle eine 

entsprechende Bergung sichergestellt, daschworsten Bomben 
und  Artilleriabescha standgehalten hatte. 

Saviel bis heute feststeht, sind die vier haeetsach- 
lichen Bergungsorte (PSA, LB, Neue Burg und Stift Klosterneuburg) 

Abb. 6 

Aus dem Bergungsbericht Dworschaks vom 26. April 1945. 
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