
BUCHDRUCK 

Wir Menschen der heutigen Zeit, denen der Druck zur alltaglichen Selbstverstand-
lichkeit geworden ist, sind eher geneigt, die Buchdruckerei dem Gewerbe zuzurechnen, 
ohne jedoch den heutigen Druckern kiinstlerisches Empfmden und Gestalten ab-
sprechen zu wollen. Fiir die Anfange der Buchdruckerei jedoch sowie fiir die barocken 
Drucke ist die alte Frage, ob die Buchdruckerei Kunst oder Gewerbe sei, im Sinne 
der Kunst zu entscheiden. Die Buchdrucker jener Jahrhunderte betrachten sich als 
Nachfolger der mittelalterlichen Schreiber, die wahrlich Kunstvolles geleistet hatten. 
GewiB blieben die Druckwerke nicht auf der Hohe der kiinstlerischen Ausgestaltung, 
die sie in den Anfangen erreicht hatten. Dennoch waren die Drucker lange bemiiht, 
das Druckwerk mit Hilfe verschiedenster Verzierungen kostbar zu gestalten. Die 
schlichte, niichterne Form von heute war noch unbekannt und unbeliebt. 
Dies trifft auch fiir die Anfange des Buchdruckes in Krems zu, auch wenn diese erst 
relativ spat, im 16. bzw. 17. Jahrhundert einsetzen. Allein die Tatsache, daB Buch-
drucker in Osterreich sich urspninglich nur in Landeshauptstadten niederlassen durften 
und nur wenige Ausnahmen gewahrt wurden, verleiht den in Krems entstandenen 
barockzeitlichen Drucken besonderen Wert; konnte doch Krems niemals den Rang 
einer Landeshauptstadt fur sich beanspruchen. 
Bereits im Jahre 1570 wird in Stein, mid zwar im Gute Scheibenhof bei Stein, eine 
Druckerei errichtet. Leider sind die Nachrichten iiber diese Griindung nur ganz 
sparlich, doch dies hat seinen besonderen Grund: AnlaB zur Errichtung der Druckerei 
war nicht der Wunsch eines Buchdruckers, sich an diesem Ort seBhaft zu machen, 
urn mittels seiner Kunst bier seinen Lebensunterhalt zu verdienen; es handelte sich 
vielmehr urn eine hOchst wichtige, und wie der abseits gelegene Ort zeigt, geheime 
Auftragsarbeit. 
Ein gewisser Blasius Eb er, von dem wir auBer der Tatsache, daB er einige Jahre 
spater in Wien als Buchdrucker tatig ist, kaum etwas wissen, richtet im Scheibenhof 
eine Druckerei ein, urn far die protestantischen Stande des Landes unter der Enns 
eine Kirchenordnung zu drucken. Die Druckerei hatte demnach mehr als bloB lokale 
Bedeutung. Von der Vollendung dieses Druckwerkes hatten sich die Protestanten 
Niedenisterreichs viel erhofft. Bereits im Jahre 1568 hatte Kaiser Maximilian II. ihnen 
die Religionskonzession, d. h. die freie Religionsausiibung, auf Grund der Confessio 
Augustana zugebilligt. Die endgiiltige Bestatigung dieser Konzession machte der 
Kaiser jedoch von der Erstellung einer Agenda, welche die wesentlichen Bestimmun- 
gen zur Durchfiihnmg der Gottesdienste und der Kirchenordnung enthalten sollte, 
abhangig. 
Die Ausfiihrung des Werkes besorgte der eigens dazu aus Rostock berufene pro-
testantische Theologe D. David Chytraus. Die Agenda fand allerdings erst in der 
durch Christoph Reuter, den Hausprediger des protestantischen Ritters und Reli-
gionsdeputierten Leopold Grabner, Herrn auf Rosenburg, geschaffenen Oberarbeitung 
des Kaisers Zustimmung. Urn dieses so wichtige Buch einem graeren Kreis zu- 
ganglich zu machen, beschlossen die protestantischen Stande, es in Druck zu legen. 
Allerdings bedurfte es vorerst langer Bemiihtmgen beim Kaiser, ehe sie dazu die 
Erlaubnis erhielten, denn die Druckwerke waren wegen ihrer propagandistischen 
Wirksamkeit dem Hof allzu verdachtig. Insgeheim erhielten die Stande schlieBlich 
doch die Erlaubnis, da sie die Schwache Kaiser Maximilians II. auszuniitzen verstanden, 
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das Werk in aller Stile im Gute Scheibenhof bei Stein zu drucken. Der Umstand, 
daB dieses Gut im Besitze des bereits genannten Christoph Reuter war, der wesentlich 
zur endgiiltigen Fassung der Agenda beigetragen hatte, mag fiir die Wahl des Ortes 
ausschlaggebend gewesen sein. Nach Ostern 1570 begann der Drucker Blasius Eber, 
den man fiir diese Arbeit hatte gewinnen kOnnen, sein Werk. 
Wie weit die Drucklegung tatsachlich vorankam, wieviele Drucke fertiggestellt und 
verbreitet wurden, ist uns heute unbekannt. Naheres erfahren wir nur iiber die 
Aufhebung der Druckerei. Obwohl der Druck dem kaiserlichen Gebot .entsprechend 
in aller Stille durchgeftihrt wurde, gelangte dennoch bald Kunde an die Offentlichkeit 
und an den kaiserlichen Hof, an dem gerade Erzherzog Karl in Stellvertretung fiir 
semen auf dem Reichstag zu Speyer weilenden Bruder residierte. Erzherzog Karl, 
der iiber die geheime Erlaubnis Kaiser Maxirnilians II. nicht unterrichtet war, lieB 
daraufhin am 7. September 1570 sofort die Druckerei sperren, den Drucker Blasius 
Eber saint semen Gesellen in Haft nehmen und bereits gedruckte Exemplare weg- 
schaffen. 
Die Stande konnten zwar durch die sofortige Aufnahme von Verhandlungen errei- 
chen, daB die iiber den Buchdrucker und seine Gesellen verhangte Haft nach zwei 
Monaten aufgehoben wurde, sic erlangten jedoch nicht mehr die Erlaubnis, den 
Druck in Stein fortzusetzen. Nach weiteren Verhandlungen einigte man sich schlieB-
lich auf Rosenburg als neuen Druckort. Dort wurden aller Wahrscheinlichkeit nach 
die heute noch erhaltenen, mit der Jahreszahl 1571 versehenen Agendenexemplare 
hergestellt.1  
Wie einer im niederOsterreichischen Landesarchiv erhaltenen Rechnung zu ent-
nehmen ist,2  waren noch vor Aufhebung der Druckerei etliche Exemplare fertig- 
gestellt und ausgeliefert worden. Leider hat keines von diesen wenigen Exemplaren 
die Zeiten iiberdauert. 
Nach diesem kurzen „Vorspiel" vergingen etwa hundert Jahre, ehe sich in Krems auf 
Dauer em n Buchdrucker niederlieB. Wahrend dieser Zeit deckten herumziehende 
Buchfiihrer aus Nurnberg oder Wien, die besonders an Markttagen die von der 
Gemeinde gemieteten Buden offneten, den — an heutigen MaBstaben gemessen — 
allerdings geringen Bedarf an Lesestoff. Dies ist jedoch aus den Zeitumstanden erklar-
bar, wenn man die materielle Situation der Burger nach den Glaubenswirren und 
dem DreiBigjahrigen Krieg bedenkt. 
Erst das ausgehende 17. Jahrhundert brachte den wirtschaftlichen Aufschwung, der 
eine verstarkte Zuwendung zu geistiger Betatigung ermOglichte. AuBerdem wurden 
von den Klostern ausgehende Impulse wirksam, die das Interesse am religiOsen Schrift-
tum, vor allem an der Erbauungsliteratur und an der Predigtliteratur weckten. So 
war eine gute Basis gegeben, die einem Drucker die Aussicht auf Druckauftrage 
hot. 
Christian Walter, ein Buchdrucker, der nach ftinfjahriger Gesellentatigkeit in 
Passau auf der Suche nach einem geeigneten Ort zur Eroffnung einer eigenen Buch-
druckerei etwa im Jahre 1676 nach Krems gekommen war, nahm sogleich diese 
giinstigen Umstande wahr. Er suchte anfangs 1677 beim Kremser Stadtrat um.  Ge-

nehmigung zur Errichtung einer Druckerei an. Der Stadtrat, der von sich aus nichts 
dagegen einzuwenden gehabt hatte, war dazu jedoch nicht bevollmachttgt, denn die 
fiir Buchdrucker zustandige Behorde war damals einzig und allein die Wiener Utu- 
versitat. 
Ein zweites Hindernis, das sich Walter entgegenstellte, war die damals immer noch 
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gultige kaiserliche Verordnung von 1528, daB Buchdruckereien wegen der verbotenen 
ketzerischen Thicher nur in Landeshauptstadten errichtet werden sollten. Nur so war 
eine Oberwachung durch Zensurstellen moglich. Die Akten iiber die in der Folge 
entstehenden Verhandlungen zeigen,3  daB es der Umversitat mit der Einhaltung 
dieser Vorschrift ernst war. Sie gewahrte Walter wohl em n Privilegium zur Eroffnung 
einer Druckerei, jedoch nur untcr der Bedingung, daB er semen Sitz nach Wien 
verlege. Nur seine Zahigkeit und em n Bittgesuch an den Kaiser fiihrten Walter an das 
gewiinschte Ziel. Im Jahre 1680 erteilte ihm schlieBlich die Stadtgemeinde Krems 
die Zustimmung zur freien Ausiibung seiner Buchdruckerkunst, nachdem auch die 
Universitat ither Auftrag der NO.-Regierung ihr Verfahren gegen Walter eingestellt 
hatte. Um die Stadtvater giinstig zu stimmen, hatte Walter zu Jahresbeginn 1680 dem 
Gemeinderat em n kleines Biichlein, benannt „Die geistige Schlaguhr" oder „Himmli- 
scher Seelenwecker" dediziert. Als Gegengabe spendierte der Gemeinderat emn 
FaBchen Wein. 

Auch tiller die Herkunft des Druckers Christian Walter vermitteln die Verhandlungs-
akten der Wiener Universitat Nachrichten: Christian Walter war zu Halle in Sachsen 
als Sohn lutherischer Eltern geboren worden. Moglicherweise entstammte er ether 
Buchdruckerfamilie; zur gleichen Zeit namlich ist in Halle in Sachsen em n gewisser 
Carl Walther als Buchdrucker nachweisbar. 
Die Buchdruckerkunst erlernte Christian Walter in Leipzig. Etwa 1670 begab er 
sich auf Wandcrschaft, die ihn nach Passau fiihrte, wo er fiinf Jahre lang im Dienst 
stand. Er trat dort zum Katholizismus iiber. Dies verdient Erwahnung, weil es ihm 
sonst unmOglich gewesen ware, in osterreichischen Landen FuB zu fassen. Der Wunsch, 
selbstandig zu werden, flihrte ilm schlieBlich nach Krems. Obwohl er erst 1680 
offiziell anerkannt wurde, laBt sich doch seine Druckertatigkeit bereits seit 1676 
nachweisen. Innerhalb der Stadtgemeinde Krems kam dem Buchdrucker bloB eine 
Stellung als Inwohner zu, da er durch das Privileg der Universitat bereits em n aka-
demischer Burger war. Diese akademische Biirgerschaft unterwarf Walter wie ouch 
seine Nachfolger der Jurisdiktion der Wiener Universitat, brachte ihm jedoch den 
Vorteil der Steuerfreiheit. Obwohl die Stadtgemeinde mehrmals gegen diese Sonder-
stellung Walters Einspruch erhob — und sicherlich mit gewissem Recht, da Walter 
andererseits burgerliche Rechte, wie den Besitz eines eigenen Hauses, in Anspruch 
nahm — blieb dieses eigenartige Rechtsverhaltnis bis zur Aufhebung der akademi-
schen Sondcrrechte im Jahre 1783 bestehen. Die Buchdruckerei Walters befand sich 
vermutlich neben seinem Wohnsitz. Dieser war zunachst das ehemalige Wirtshaus 
zur Goldenen Gans beim Steinertor (Obere LandstraBe 31). Als er das Haus wegen 
Schulden verkaufen muBte, diirfte er in den Lilienfelderhof (Dachsberggasse 8) fiber-
siedelt sein. 

Die Druckerei Walters scheint zunachst von recht bescheidenem Umfang gewesen 
zu sein. Es fehlen zwar konkrete Angaben iiber Ausstattung und Wert seiner Druckerei, 
doch dUrfte die verhaltnismaBig geringe Zahl von aufgefundenen Drucken aus seiner 
Presse diese Annalu-ne stiitzen. Die Auftraggeber scheinen nicht allzu zahlreich ge-
wesen zu seth. Sie kommen durch-wegs aus den Reihen des Ordens- und Weltklerus 
von Krems und seiner naheren und weiteren Umgebung. Die Druckwerke waren 
emer Zensur unterworfen. Im allgemeinen wurde diese von der Universitat Wien 
besorgt. Im Falle Walters und seiner Nachfolger waren die Jesuiten in Krems damit 
betraut worden, nachdem der Pfarrer der Stadt die Obernahme dieser Aufgabe 
abgelehnt hatte. 
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46 Druckwerke sind derzeit feststellbar; ihr Inhalt entspricht den Auftraggebern und 
bewegt sich fast durchwegs im religiosen Bereich. Es handelt sich teils urn deutsche, 
tells um lateinische Schriften. AndachtsbUcher, BruderschaftsgebetbUcher, Mirakel-
berichte, Lobreden zu Ehren verschiedener Heiliger oder anlaBlich einer Kirchweihe, 
Ordensprivilegien, Trauerreden, theologische Abhandlungen, religiose lateinische 
Dichtung, Flugblattlieder : sic alle zeugen vom damaligen Glaubensleben. 
Dem profanen Bereich gehoren an: Ein Arzneibuch, em n BUchlein iiber Heilmittel 
fiir Pestkranke, ein Kochbuch, eine kleine lateinische Grammatik des Jesuiten Emma-
nuel Alvar und eine Schrift iiber Rechtsinterpretation. Bei diesen Mich= des pro-
farten Bereichs handelt es sich wahrscheinlich um Nachdrucke, denn von einigen 
laBt sich nachweisen, daB sie erst kurz vorher an einem anderen Ort erschienen waren. 
Sofern em n Buch nicht durch em n vom Kaiser verliehenes „Privilegium impressorium 
privativum" vor dem Nachdruck geschiitzt war, stand es bis zum Jahre 1775 jedem 
Drucker frei, bereits erschienene Biicher ungehindert nochmals in Druck zu geben. 
Einige Drucke Walters sind besonders hervorzuheben, weil sic mit geschichtlichen 
Vorgangen in Krems verknupft sind, hierher gehOren das „Stets flieBende Gnaden-
brUndl", em n Mirakelbericht Uber Wunderheilungen beim „BrUndl" im Kloster Und, 
sowie mehrere Summarien, also eine Art Prograrnrnheft, zu Schuldramen, die von 
den Jesuiten veranstaltet wurden. Besonderen Seltenheitswert hat em n Musikalien-
druck, der 1687 die Presse Walters verlieB. Es handelt sich urn neun von dem Gott-
weiger Professen P. Joannes Bapt. Gletle vertonte Vesperpsalmen fiir vier Singstimmen 
mit Begleitung durch zwei Violinen. Allerdings ist nur noch der Cantus im Druck 
erhalten.4  Da auf dem gesamten Osterreichischen Gebiet in jener Zeit Musikalien-
drucke sehr selten waren, ist es umso bemerkenswerter, daB gerade die kleine Druckerei 
Walters Uber Notentypen verfligte. 
Was die Ausgestaltung der Drucke anlangt, ist zu sagen, daB sic sehr bescheiden und 
schlicht ausfiel. Verzierte Anfangsbuchstaben, Zierleisten und Vignetten sind nur in 
geringer Anzahl vorhanden. Das verwendete Papier ist von geringer Qualitat. Doch 
spricht dies alles nicht gegen Walters Fahigkeiten; vielmehr ist darin eine allgemeine 
Erscheinung des ausgehenden 17. bzw. des beginnenden 18. Jahrhunderts zu sehen. 
Als Impressum verwendete Walter die Bezeichnungen: „Gedruckt zu Crembs bey 
Christian Walter, Universitatsbuchdruckern zu Wien", „Typis edidit Christianus 
Walter", „Imprimebat Christianus Walter", „Literis Christiani Walter". 
Nach dem Tode Walters am 7. November 1707 fiihrte zunachst seine Witwe die 
Druckerei allein weiter. Etwa em n halbes Jahr spater verheiratete sich diese mit dem 
Buchdrucker Johann Jakob Kopitz, der die Druckerei unter seinem Namen 
weiterfiihrte. Ober seine Herkunft ist nichts bekann.t, vielleicht war er schon unter 
Walter in der Druckerei tatig und leitete diese moglicherweise nach Walters Tod als 
Faktor. Denn nur unter Leitung eines Faktors durfte eine Frau eine Offizin weiter- 
fiihren. 
Zwei Sohne Walters hatten gleichfalls die Buchdruckerkunst erlernt und arbeiteten 
wahrscheinlich in der Druckerei des Kopitz mit. 1716 wird in den Matrikeln der 
Universitat ein „Walter Michael, Austriacus Crembsensis" unter den „Socii Typogra-

phorum" genannt.5  Im Dezember 1730 stirbt in Krems em Andre Walter, „gewester 

Buchdrucker allhier" •6 
Kopitz wurde zwar von der Wiener Universitat nicht als akademischer Burger auf-
genommen, erlangte aber auch nicht das BUrgerrecht der Stadt Krems, obwohl er 
selbst den Antrag &fur gestellt hatte. 

439 



Die strenge Zensur, die besonders darauf achtete, daB kern Buchdrucker „in das 
Politikum einschlagende" Schriften drucke, wurde Kopitz zum Verhangnis: Ein 
Verlagswerk des Kopitz war der sogenannte „Osterreichische Schreibkalender", der 
auBer dem Kalenderteil auch mancherlei Unterhaltendes bot. Im Kalender fiir das 
Jahr 1730 brachte Kopitz eine Erzahlung „Von Hungarischen und Siebenbiirgischen 
Geschichten", die eine Beschreibung von „allerhand denkwiirdigen Begebenheiten 
an europaischen Hofen" enthielt. Die Zensurstelle entdeckte jedoch in dieser Schrift, 
die bereits einige Jahre vorher anderorts anstandslos in einem Kalender erschienen 
war und die Kopitz daraus entnommen hatte, eine gefahrliche „Schmahschrift". In 
der Folge wurde Kopitz verhaftet, seine Druckerei gesperrt und deren Versteigerung 
angeordnet. Eine dringliche Eingabe des Kremser Gemeinderates in Vertretung fiir 
die Tochter des Kopitz konnte diese letzte Verfiigung vereiteln und die Entlassung 
des Beschuldigten aus der Haft bewirken. Die Druckerei ging im Kaufweg an Ignaz 
Anton Praxl, einen Buchdruckergesellen aus Graz, der allerdings seine Kindheit in 
Krems erlebt hatte. 
Die Leistungsfahigkeit der Kopitzischen Druckerei diirfte gleichen AusmaBes wie 
der Walters gewesen sein. Die Erzeugnisse seiner Druckerei gehOren vor allem der 
religiOsen Erbauungsliteratur an, wie sie die Barockzeit hervorbrachte, und erreichten 
meist nur bescheidenen Umfang. Besonders erwahnenswert sind wegen ihres Autors 
die Acti S. Colomani, die zwar anonym erschienen, aber dem Melker Gelehrten 
Hieronymus Pez zugeschrieben werden. Durch semen Umfang ragt dagegen das 
vierbandige Predigtwerk des einstigen Pfarrers von Waidhofen a. d. Thaya, Ernst de 
Jamangne, aus den iibrigen Druckerzeugnissen hervor. 
Ignatius Ant on Pr axl kam durch Verehlichung mit der Tochter des Kopitz 
und durch den Erlag von 1000 Gulden im Jahre 1731 in den Besitz der einstigen 
Kopitzischen Druckerei. Praxl war als Sohn des Stadtorganisten und Hofmeisters im 
Reicherspergerhof Franz Adam Praxl im Jahre 1694 in Krems geboren worden. Die 
Buchdruckerkunst erlemte er in Wien bei B. Heyinger, dann stand er einige Jahre in 
Graz in Kondition. 
Praxl verlegte die Druckerei in das einstige sogenarmte Kielmannseggische Haus in 
der LandstraBe (Obere LandstraBe 15). Unter seiner Leitung erlebte die Druckerei 
einen bedeutenden Aufschwung. Die Auftrage mehrten sich, neue Typen konnten 
angeschafft werden. Der Wert seiner Druckerei verdoppelte sich bis zum Jahre 1748, 
bis an sein Lebensende hatte sie den dreifachen Wert erreicht. AuBerdem hatte Praxl 
einen eigenen Verlag von Gebetbiichem, Liedem, Gebetzetteln und Kalendem. Fiir 
die Verlegung des sogenannten Bauemkalenders war Praxl seit 1735 mit einem kaiser-
lichen Privileg ausgestattet, das vor Nachdruck schiitzte. Das Privileg wurde auf zehn 
Jahre erteilt und konnte vor Ablauf der Frist wieder emeuert werden. 
Vier Gesellen und em n Junge fanden bei Praxl Beschaftigung. Es war also ein Betrieb 
mittlerer GroBe, wie es deren einige in Wien gab. 
Personliche Tiichtigkeit und Leisttmgsfahigkeit sowie das Vertrauen, das man ihm 
von seiten der Geistlichkeit in und urn Krems auf Grund seiner Lebensfiihrung und 
Frommigkeit entgegenbrachte, und der allgemein spiirbare Wohlstand mochten 
dazu beigetragen haben, daB Praxl sich zum bedeutendsten Kremser Drucker des 
18. Jahrhunderts emporarbeiten konnte. Sein Testament, Praxl starb am 22. November 
1767, zeugt davon, daB seine Beziehungen zur Geistlichkeit, zu Bruderschaften und 
Wallfahrtsorten nicht bloB geschaftlicher Art waren, sondern daB bei ihm leibliche 
und geistige Dinge weitgehend ineinander griffen.7  
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Unter allen bisher festgestellten barocken Drucken bilden die Praxis die iiberwiegende 
Mehrheit. Ihr Inhalt unterscheidet sich in keiner Weise von den Erzeugnissen seiner 
Vorganger, darunter fmdet sich wieder eine Fiille von Predigten zu verschiedenen 
Anlassen. 
Die zweifellos bedeutendsten Werke sind der „Clypeus Philosophico Scotisticus, sive 
cursus philosophicus ." des Minoriten Alipius Locherer, den Praxl 1740 fiir den 
Verleger Erhart in Stein druckte, sowie die Moraltheologie des Serviten Marcus 
Struggl, die Praxl 1751 fiir den Linzer Buchhandler Ilger in Druck legte. Diese Werke 
beweisen, daB Praxis Unternehmen in seiner Leistungsfahigkeit anderen Druckereien 
dieser Zeit nicht nachstand. 
Fiir die Geschichte der Kloster Gottweig, Diirnstein, Melk, Lilienfeld und Herzogen-
burg sind Trauerreden sowie Ehrenreden fiir ihre Abte und einige Professen bedeut-
sam. Vom Standpunkt der Heimatgeschichte wie auch der barocken Predigtliteratur 
kommt dem umfangreichen Predigtwerk des Kremser Stadtpfarrers Dechant ICravogl 
Bedeutung zu. Erwahnung verdienen weiters auch das Predigtwerk sowie die zahl-
reichen Einzelpredigten des Steiner Pfarrers Gregor Sebastian Fritz. 
An profanen Drucken entstanden nur der Osterreichische Schreibkalender und die 
privilegierten langen und kurzen Bauernkalender, auBerdem bekam Praxl Druck-
auftrage von der Stadt Krems fiir Amtsvordrucke. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach war Praxl sein eigener Holzschneider. Zahlreiche 
seiner Drucke sind mit Holzschnittleisten oder Vignetten geziert, welche die Signatur 
IAP, also die Anfangsbuchstaben seines Namens tragen. 
Nach dem Tode Praxis Ubernahmen seine Erben die Druckerei. Es waren dies seine 
Witwe nach zweiter Ehe sowie zwei noch ledige Tochter. Praxl hatte unter seiner 
zahlreichen Kinderschar zwar auch einen Sohn gehabt, doch dieser war in den Orden 
der Jesuiten in Krems eingetreten. Diese drei Frauen fiihrten unter Leitung eines 
Faktors, des einstigen Gesellen Johann Carl Richter, bis zum Jahre 1773 die Druckerei 
unter der Bezeichnung Pr axlis c he Er b en weiter. Die erhaltenen Druckwerke 
liegen auf der gleichen Lithe wie die Erzeugnisse Praxis. 
Im Jahre 1773 Ubernahm der Faktor Johann Carl Richter die Druckerei, nachdem 
er sich mit der Praxlischen Tochter Elisabeth vermahlt und mit der Witwe Praxis 
einen Kaufvertrag abgeschlossen hatte. Er war der Sohn eines Mauteinnehmers aus 
Olmiitz. Der Ort, an dem er die Buchdruckerkunst erlernte, ist nicht bekannt. Bis 
zum Jahre 1782 verblieb die Druckerei im sogenannten Kielmannseggischen Haus. 
Als Richter das Haus raumen muBte, da em n Erziehungsheim fiir Soldatensohne darin 
eingerichtet werden sollte, iibersiedelte er in den Lilienfelderhof (Dachsberggasse 8), 
den er im Jahre 1790 um 1320 Gulden kaufte. 
Auch Richter wurde sogleich mit Obernahme der Druckerei von der Wiener Univer-
sitat als akademischer Burger aufgenommen. Zehn Jahre spater, im Jahre 1783 endeten 
jedoch diese akademischen Sonderrechte durch die Aufhebung der akademischen 
Gerichtsbarkeit. Richter wurde wie alle seine Standesgenossen der Landesstelle bzw. 
dem Magistrat von Krems untergeordnet. Der Titel blieb allerdings als Erinnertmg 
an die abgeschaffte akademische Biirgerschaft auch nach 1783 bestehen. Richter 

nahm wahrscheinlich in der Folge das Biirgerrecht der Stadt Krems an, im Sterbebuch 
findet sich jedenfalls die Eintragung „bargerlicher Buchdrucker". 
Richters Druckerei konnte nicht auf der Hohe bleiben, auf der sie unter Praxl ge-
standen war. Die Ursache dafiir ist sicherlich nicht in mangelnder Leistungsfahigkeit 
zu suchen, als vielmehr in den Zeitumstanden. Durch die josephinischen MaBnahmen 
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— Aufhebung der Kloster und Vcrbot der Wallfahrten — war die Bliitezeit des rein 
religiosen Schrifttums, das den Aufschwung von Praxis Druckerei

.. bewirkt hatte, 
vorbei. Die Umstellung auf Profanliteratur konnte nicht so rasch ertolgen und war 
auf Grund der Zensurbestimmungen vor allem untcr Leopold II. und Franz I. nicht 
leicht mOglich. Unter diesen Umstanden trat Richter mit den Buchhandler Anton 
NIOstl in Verbindung, der seit 1785 in Krems einen Buchhandel betrieb. Zahlreiche 
von Richter gedruckte Schriften erschienen im Verlag Most's, der demnach die 
Druckkosten finanzierte. Mostl war aber keineswcgs der erste Buchhandler, denn 
schon im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts werden Buchfiihrer genannt, die auf 
den Markten in Krems ihre Broschiiren, Bucher und Bilder feilboten. 
Die Zahl der noch erhaltenen Drucke aus Richters Presse ist verhaltnismaBig gering, 
wahrscheinlich ist jedoch durch die zahlreichen Klosteraufhcbungen manches verloren-
gegangen. Der Inhalt der Druckschriften bewegt sich wieder hauptsachlich im reli-
giosen Bercich, doch auBert sich bereits der Geist der Aufklarung. Aderdeni er-
schienen bei ihm aiij ahrlich mehrere Arten von Kalendern. 
Als bedcutendstes Werk ist der Topographische Landschematismus anzusehen, den 
Richter fur den Verleger Mastl druckte. Dieser von Mostl verfaBte und mit kaiser-
lichem Privileg versehcne Landschematismus enthielt eM Verzeichnis aller aderhalb 
Wiens befindlichen Stadte, Markte und DOrfer. Jedem Ort war die Benennung der 
betreffenden Werbbezirke, der Pfarre, der Grund- und politischen Obrigkeit, sowie 
der nachsten Poststation und des Landgerichtes beigefugt. Es handelte sich also urn 
em niitzliches Hilfsbuch fiir den offentlichen Dienst und wurde auch als solches 
allgemein empfohlen. Man denke sich aber dieses Buch nicht als nuchternes Amtsbuch. 
Ein Kupfer mit einer Karte von Osterreich zierte den Anfang des Buches. 
Ein Jahr vor seinem Ableben verkaufte Richter seine Druckerei an den Buchdrucker 
Konstantin Dieterich, der am 1. Juni 1809 die Befugnis iibernahm. 
Der Buchdrucker Richter steht bereits an einer Wende. Solange die Buchdrucker 
der Universitat unterstanden Lind akademische Sonderrechte genossen, gait ihr Beruf, 
in der Tradition der einstigcn Schrciber stehend, als Kunst. Die Aufhebung dieser 
Rechte und die fortschreitenden technischen Veranderungen, die das 19.Jahrhundert auch 
fiir die Buchdrucker brachte, bedeutete eine Entscheidung zugunsten des Gewerbes. 
Auch wenn der Buchdruck als Kunst gait, waren die Drucke nicht immer kunstvoll 
gestaltet. Diese Tatsache laBt sich auch bei einer Wiirdigung nicht iiberschen. Sic 
spricht jedoch nicht gegen die Kremser Drucker, sondern es ist darin em n allgemeiner 
Zug..zu schen, der die Druckwerke des beginnenden 18. Jahrhunderts kennzeichnet. 
Ihr Aderes tragt keine Spur von dem Luxus, der die Menschen von damals kleidete. 
Nur die pomposen, langatmigen Titel, die meist eine ganze Seite fiillen, werden nach 
den damals geltenden Regeln in groBformigen, verschiedenartigen Schriften gcsetzt. 
Der Wechsel von schwarzer und roter Farbe bildet haufig eine weitere Abwechslung. 
Sonst enthalten die Biicher em n eintoniges Einerlei von Fraktur und Schwabacher, 
von Antigua und Kursive. Nur zu oft wird Sauberkeit vermiBt. Fraktur und Antigua 
werden haufig gemischt, urn den fremden Stamm und die deutsche Endung zu unter-
scheiden. Dieser Mangel an Schonheitssinn beginnt erst in der Mitte des 18. Jahr-
hunderts zu weichen. 
Bei Praxl macht sich em Wandel zur starkeren Ornamententfakung hin bemerkbar, 
wie es der Typographic seiner Zeitgenossen entspricht. Die Drucke Richters zeichnen 
sich durch grOBere Schlichtheit und Abkchr von den SchnOrkeln des Barock und 
Rokoko aus, auch wenn seine Erzeugnisse nicht vollig auf Schmuck verzichten. 
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Die vcrwendeten Typen wurden in damaliger Zeit allgemein gebraucht. Eine 
Bestellung neuer Typen aus Niirnberg durch Praxl zeigt jedoch, dali man auch bier 
bemiiht war, mit den Druckern in Wien Schritt zu halten. 
Ein besonderes Geprage erhalt die erste Textseite durch Kopfleisten und Lnitiaien. 
Walter verwendet meist aus ROschen gebildete Zierleisten, spater werden verschieden-
artige Motive gebraucht, die mit dem Inhalt des Druckes in Beziehung stehen. Fest-
lichen Charakter haben Motive wie Adler mit Zepter, gekreuzte Palmzweige durch 
eine Krone iiberhoht oder schwebende Genien, wahrend in Trauerschriften Totenkopf 
und Stundenglas als Zierde dienen. Bei Praxl findet sich eine Ffille von symbolischen 
Darstellungen, die allerdings oft nur gering voneinander abweichen. Haufig verwendet 
er als Bildmotiv em n Medaillon, das von Bliiten oder Blattranken umgeben ist oder 
von Genien gehalten wird. Der Inhalt dieser Medallions ist je nach dem Thema des 
Druckes variabel. Diese Bilder, die stilistisch gesehen nur bescheidene Leistungen dar-
stellen, zeugen von der reichen religios-symbolhaften Vorstellungswelt des Barock. 
Die Kiinstler und Schneider der Holzschnitte sind fiir tins kaum faBbar, denn die 
auf Flugblattliedern und in Andachtsblichern abgebildeten Holzschnitte tragen Signa-
turen, die fiir tins nicht auflosbar sind. Hinter dem haufig auftretenden Monogramm 
IAP oder IP scheint sich allerdings der Drucker Ignaz Anton Praxl zu verbergen. 
Der Kupferstich bedeutet in Kremser Drucken noch eine Seltenheit. Wohl sind in 
mehreren Werken einzelne Kupferstichblatter mitgebunden; aber die Werke, in 
denen Kupferstiche und Drucke zu einem einheitlichen Ganzen verschmelzen, stellen 
eine Besonderheit dar und fmden sich erst bei Praxl. Die Begriindung fiir die Seltenheit 
mag in der Schwierigkeit der Durchfuhrung liegen. Im Zusammenhang darnit moge 
nicht unerwahnt bleiben, daB mit Johann L an der er seit etwa 1713 in Stein emn 
Kupferdrucker ansassig war. 
Nicht groBe literarische oder wissenschaftliche Werke, obwohl auch davon einiges, 
vor allem aus dem Gebiet der Theologie hervorging, machen die Bedeutung der 
Kremser Drucke aus, sondern vielmehr der Geist, der aus den zahlreichen kleinen 
Gelegenheitsschriften spricht. Gerade darum, well viele von den Schriften, seien es 
Andachtsschriften, Predigten, Festgedichte, Theaterprogramme und dergleichen mehr, 
aus dem unmittelbaren AnlaB entstanden, stehen sie jener Zeit so nahe. Sic stellen 
nichts Allgemeingiiltiges dar, sondem tragen als schlichte Zeugnisse ortsgebundener 
Ereignisse, barocken religiosen Denkens, barocker kirchlicher Festesfreude eher 
provinziellen Charakter. Dennoch bilden sie kleine Bausteine des typisch barocken 
literarischen Schaffens und der Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts in Oster- 
reich. 
Der Inhalt der Drucke bewegt sich, und darauf wurde bereits mehrmals hingewiesen, 
fast ausschlieBlich im religiosen Bereich, da es ja verboten war, Schriften herzustellen, 
die man im weitesten Sinne als „Politica" ansprechen konnte. Den groBten Anteil 
stellen Predigten, wie sie damals zu alien Anlassen gehalten wurden. Predigtwerke 
sollten anderen Predigern Anregungen bieten und den Glaubigen besinnliche Stunden 
bereiten. Philosophische und theologische Theses zeugen von den in klosterlichen 
Lehranstalten abgehaltenen Disputationen. AuBerdem sind vertreten: Kirchenge-
schichtliche Schriften, religiose lateinische Dichtung, Summarien zu Schuldramen, 
Applausus musici, Oratorien, Andachts- und Erbauungsbiicher, Mirakelbiicher, 
Entstehungsgeschichten von Wallfahrtsorten, Bruderschaftsbiicher, Flugblattlieder. 
Zusammen ergibt sich die stattliche Anzahl von 540 Titeln, die derzeit bekannt sind. 

Roswitha Muller 
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503 UNBEKANNTER VERFASSER 
STETS = FLIESSENDES GNADE = BRONDL 
Krems, gedr. Christian Walter, 1684. 
276 S., Oktav, 1 Holzschnitt. 

Andachtsbuch mit einem Bericht iiber die Entstehung der Wallfahrt zum 
Gnadenbild bei den Kapuzinern in Und, Heilungen, Wunder und dergleichen. 
Auf der Riickseite des Titelblattes em Holzschnitt mit einer Darstellung des 
Briindlaltares. Beigebunden eine Sammlung von Gebeten mit der Datierung 
1664, dies wahrscheinlich aber em n Druckfehler. 
LIT.: Muller, S. 44 und S. 176, Nr. 7. 

Stadtarchiv Krems, Nr. 3274 

P. JOHANNES BAPTISTA GLETLE 
DELICIAE SACRAE SIVE NOVEM PSALMI VESPERTINI 
Krems, gedr. Christian Walter, 1687. 
16 Bl., Quart, Notentypendruck. 
Vgl. Kat. Nr. 494. 

Seltenes Beispiel eines Musikaliendruckes. 
LIT.: F. W. Riedel, EM Kremser Musikaliendruck aus dem 17. Jahrhundert, in: 
Aus der Heimat, Kulturbeil. z. Amtsbl. d. BH Krems, 2/1963, S. 34-35. — 
S. 44 und S. 178, Nr. 9. 

504 JOHANNES ERNEST DE JAMAGNE 
THRONUS VERITATIS EVANGELICAE 
Krems, gedr. Johann Jakob Kopitz, 1712. 
1. Teil 411 S., 2. Teil 454 S., Quart, 1 Kupfer. 

Erster Band eines vierteiligen Predigtwerkes. Beinhaltet in zwei Teilen die 
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Feste vom 30. November (Fest des hl. Andreas) bis Christi Himmelfahrt. 
Der Verfasser war Dechant und Pfarrer zu Waidhofen/Thaya. 
LIT.: Miiller, S. 133 und S. 198, Nr. 52. 

505 HIERONYMUS PEZ (i) 
ACTA S. COLOMANNI 
Krems, gedr. Johann Jakob Kopitz, 1713. 
96 S., Quart, 1 Kupfer. 
Lebensbeschreibung des hl. Koloman. Angeblich eine Arbeit des beriihmten 
Melker Geschichtsforschers Hieronymus Pez. Im Anhang 50 Thesen „ex 
universa Philosophiae". 
LIT.: Muller, S. 200, Nr. 55. 

506 ALIPIUS LOCHERER 
CLYPEUS PHILOSOPHICO SCOTISTICUS SIVE CURSUS 
PHILOSOPHICUS 
Krems, gedr. Ignaz Anton Praxl, 1740. 
Tom. 3, 512 S., mehrere unsignierte Kupfer, 1 Holzschnitt. 
3. Band eines dreibandigen philosophischen Werkes, in dem sich der Ver-
fasser, es ist dies der Minorit Alipius Locherer, als em n spater Vertreter der 

Philosophie des Duns Scotus erweist. 
LIT.: Muller, S. 149 und S. 271, Nr. 183. 

507 UNBEKANNTER VERFASSER 
TOPOGRAPHISCHER LANDSCHEMATISMUS 
Krems, gedr. Johann Karl Richter, 1795. 
1. Teil 408 S., 2. Teil 332 S., Anhang 104 S., Quart, 1 Kupfer. 
Beide Teile in einem Band. Nachschlagewerk, enthalt samtliche Ortschaften 
Niederosterreichs in alphabetischer Reihenfolge, dazu Angaben iiber Hauser-
zahl, Gerichtsbarkeit, Grundherrschaft und dergleichen. Die Herausgabe wurde 
vom Kremser Buchhandler Anton MOstl veranlaBt. 
LIT.: Muller, S. 171 und S. 106, Nr. 465. 

Stadtarchiv Krems, Nr. 2559 

Stadtarchiv Krems, Nr. 4097 

Stadtarchiv Krems, Nr. 3547 

Universitiitsbibliothek Wien, II 198 076 
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