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Vorwort Vii

vorwort

Das Jahr 1857 brachte dem seit neun Jahren regierenden immer noch sehr jungen kaiser 
Franz Joseph i. mehrere propagandistische erfolge. Gemeinsam mit der schönen kaiserin 
bereiste er zuerst lombardo-Venetien, wo er seinen als liberal geltenden jüngeren Bruder 
Ferdinand Maximilian als Generalgouverneur installierte. Von Mai bis august fuhr er, mit 
Unterbrechungen und anfangs auch von elisabeth begleitet, nach Ungarn. Da wie dort 
sollten amnestien und verschiedene finanzielle Maßnahmen und Geschenke zur ent-
spannung der verfahrenen politischen lage beitragen. erstmals seit Világos wurde ein 
Ungar zum Minister ernannt. Der populäre erzherzog rainer wurde Präsident des reichs-
rates. Mit der kaiserlichen Verordnung vom 9. Februar 1857 wurde die Paßkarte einge-
führt und damit die reisefreiheit im inneren sehr erleichtert. Der Bau der südbahn schritt 
voran, im april wurde mit den arbeiten an der Westbahn begonnen, im oktober folgte 
die Grundsteinlegung zum Wiener Westbahnhof. eisenbahnen in Galizien und Böhmen 
wurden genehmigt. in diesem Jahr erschien auch die Programmschrift des ersten regie-
rungsjahrzehnts, karl Freiherr von czoernigs Buch „österreichs neugestaltung“. am 
Weihnachtstag schließlich wurde jenes handschreiben veröffentlicht, in dem der kaiser 
die schleifung der stadtmauern in Wien anordnete zwecks „erweiterung der inneren 
stadt Wien mit rücksicht auf eine entsprechende Verbindung mit den Vorstädten“ und 
unter Bedachtnahme „auf die regulierung und Verschönerung Meiner residenz- und 
reichshauptstadt“. Damit waren − noch mitten in der neoabsolutistischen ära – das Jahr-
hundertprojekt der Wiener stadterweiterung und in der Folge die ringstraßenepoche 
eingeläutet.
Das kabinett bemühte sich um die Fortführung der reformtätigkeit auf verschiedenen 
Gebieten. nach dem abschluß des Münzvertrags mit den staaten des Deutschen Zollver-
eins ging man daran, die gesetzlichen Vorbereitungen für die neue „österreichische Wäh-
rung“ zu treffen, die dann ab dem 1. november 1858 eingeführt wurde. Die rechtsver-
einheitlichung wurde vorangetrieben, indem mehrere nur für die österreichischen kron-
länder erlassene Gesetze in den ungarischen ländern eingeführt wurden, wie die notari-
atsordnung und das Forstgesetz. ihren größten erfolg erzielte die regierung in den Bemü-
hungen, die auswirkungen der von den Vereinigten staaten auf europa übergreifenden 
sogenannten ersten Weltwirtschaftskrise auf die Monarchie abzumildern. Dies gelang ihr 
dadurch, daß sie den aktienmarkt durch Zurückhalten von neuen eisenbahnaktien und 
-konzessionen – der eisenbahnbau war der leitsektor der Zeit – beruhigte und gleichzei-
tig einige eisenbahngesellschaften direkt unterstützte.
all dem standen aber auch schwerwiegende Defizite gegenüber. Die reisen nach italien 
und nach Ungarn erwiesen sich als nur kurzfristige propagandistische erfolge. Die lang-
fristig erhofften positiven Wirkungen blieben aus, weil der kaiser nicht bereit war, durch 
änderung der Politik einen wirklichen ausgleich zu suchen. in beiden ländern verhielten 
sich die maßgebenden politischen schichten weiterhin distanziert zur zentralisierenden 
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Politik des Monarchen. Vor allem erwiesen sich die anstrengungen des Finanzministers 
karl Freiherr v. Bruck um einen ausgeglichenen haushalt und um die sanierung der 
Währung als ein kampf gegen Windmühlen. Weder bei der steuerreform noch bei ernst-
haften einsparungen im Bereich von armee und Gendarmerie gab es Fortschritte. Über-
haupt traten unter den Mitgliedern der Ministerkonferenz immer wieder heftige Diffe-
renzen auf, etwa bei der regelung der Verhältnisse der evangelischen kirchen in Ungarn 
und auch in anderen religionsfragen, bei der Debatte um das Wuchergesetz, beim ent-
wurf eines neuen heeresergänzungsgesetzes oder in der Frage der Pressepolitik. Daß die 
regierung in vielen Fragen alles andere als einmütig war, weist letztlich auf die grundle-
gende schwäche des neoabsolutistischen regimes hin. es konnte nur von des kaisers 
Gnaden handeln, besaß aber keine ausreichende politische legitimation in der Bevölke-
rung. Uns aber hat diese konstellation einige außerordentlich spannende und aufschluß-
reiche Dokumente beschert, indem die Protokolle der Ministerkonferenzen die Debatten 
mit Präzision und schärfe dokumentiert haben.
Mit dem vorliegenden Band wird die edition der Protokolle der abteilung iii, Buol-
schauenstein, nach längerer Unterbrechung fortgesetzt. Waltraud heindl, die Bearbeite-
rin der Bände 1 bis 5 dieser abteilung, mußte die arbeiten nach der Übernahme der 
Direktion des österreichischen ost- und südosteuropa-instituts abbrechen und ist 
anschließend in den ruhestand getreten (siehe Vorwort zu Band iV/1). Dem Bearbeiter 
des vorliegenden Bandes ist nach der Fertigstellung der abteilung V, erzherzog rainer 
und Mensdorff, zunächst die Bearbeitung der drei Bände der abteilung iV, rechberg, 
zugefallen. Mit dem vorliegenden Band wird nun die edition der abteilung iii, Buol-
schauenstein, wiederaufgenommen. an dieser stelle sei Waltraud heindl für die Überlas-
sung des handschriftlichen Materials für den wissenschaftlichen kommentar gedankt, das 
sie damals bereits gesammelt hatte.
Der Band ist nicht nur der vorletzte der abteilung iii, sondern der vorletzte der ersten 
serie überhaupt. Die arbeiten an der zweiten serie, die Protokolle des gemeinsamen 
Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867−1918, werden fortgesetzt. 
2011 konnten zwei Bände erscheinen (Band i/2 1870/1871 und Band Vi 1908−1914). 
Die arbeiten an der dritten serie, die Protokolle des österreichisch/cisleithanischen Mini-
sterrates 1867−1918, wurden aufgenommen (siehe Vorwort zu Band iV/3).
eine änderung ist in der herausgeberschaft der reihe eingetreten. Mit 31. Dezember 
2012 wurden die wissenschaftlichen kommissionen der philosophisch-historischen 
klasse der österreichischen akademie der Wissenschaften geschlossen. Die herausgebe-
rin seit 2008, die kommission für die Geschichte der habsburgermonarchie, wurde mit 
der historischen kommission und dem institut österreichisches Biographisches lexikon 
und biographische Dokumentation mit 1. Jänner 2013 zum institut für neuzeit- und 
Zeitgeschichtsforschung zusammengeführt, das nunmehr die herausgeberschaft der 
reihe wahrnimmt. Dem obmann der ehemaligen kommission für die Geschichte der 
habsburgermonarchie, w. M. Univ.-Prof. Dr. helmut rumpler, sei an dieser stelle für die 
Förderung der edition im rahmen der genannten kommission der Dank ausgesprochen.
Dank für die Unterstützung der edition gebührt auch dem Generaldirektor des öster-
reichischen staatsarchivs, Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Maderthaner, dem Direktor des 
haus-, hof- und staatsarchivs, Mag. Thomas Just, sowie den leitern und Mitarbeiterin-
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nen der abteilungen des österreichischen staatsarchivs. ebenso danken wir den Partnern 
im institut für Geschichte der Ungarischen akademie der Wissenschaften, die bei archiv-
aufenthalten in Budapest mit rat und tat zur seite standen und das Manuskript dieses 
Bandes, so wie bei allen bisherigen Bänden, freundlicherweise durchgesehen haben.

Wien, im april 2013

Michael Gehler stefan Malfèr
Direktor redakteur
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eInleItung

Von stefan Malfèr

Die reise des kaiserpaares nach Ungarn (Xi).  ‒ noch einmal Ungarn: die regelung der 
kirchlichen Verhältnisse der evangelischen (XVi). – Der staat und die katholische kirche 
(XXi). ‒ reformen (XXiV). ‒ eisenbahnen und Weltwirtschaftskrise (XXXiV). ‒ Die armee 
und die Gendarmerie in der Ministerkonferenz (XXXViii). ‒ startschuß für die Wiener 
stadterweiterung (XlVi). ‒ Pressepolitik (XlViii).

Die reise des Kaiserpaares nach ungarn

kaiser Franz Joseph i. war ein reisefreudiger Monarch1. aber abgesehen von individueller 
neigung gehörten kaiserreisen zum festen instrumentarium der Machtrepräsentation. 
ausgenommen davon waren natürlich private reisen, etwa zu sommer- oder Jagdaufent-
halten oder aus familiären Gründen. Die politischen reisen waren entweder außen- oder 
innenpolitischer natur. Zur ersten Gruppe gehörte etwa das treffen mit Zar alexander ii. 
in Weimar anfang oktober 18572 und die aus der reiseoffensive nach dem verlorenen 
krieg von 1859 hervorgegangenen reisen des Jahres 1860 nach Baden-Baden, teplitz 
und Warschau, die alle der Durchbrechung der außenpolitischen isolation österreichs 
dienten3. als Mischform könnte die teilnahme des kaisers an der feierlichen eröffnung 
der Gesamtstrecke der kaiserin-elisabeth-Westbahn zwischen Wien und München im 
august 1860 bezeichnet werden4.
ausgesprochen innenpolitisch motiviert waren die großen reisen nach lombardo-Vene-
tien und nach Ungarn 1856/57. Beide dauerten mehrere Monate und sollten dazu die-
nen, das durch die revolutionären ereignisse von 1848 und die nachfolgenden kriege 
samt Belagerungszustand zutiefst erschütterte Verhältnis der dortigen Bevölkerung zur 
Dynastie zu verbessern und politisch verlorenes terrain aufzuholen. Zu beiden reisen 
brach nicht nur der kaiser, sondern das kaiserpaar auf. Die italienische reise dauerte vom 
17. november 1856 bis zum 12. März 1857 und führte Franz Joseph und elisabeth über 

1 Petra Promintzer, Die reisen kaiser Franz Josephs 1848–1867 (phil. Diss., Wien 1967); Doris Diess, 
Die reisen kaiser Franz Josephs i.: 1867–1916 (Diss., Wien 2000).

2 katharina Weigand, österreich, die Westmächte und das europäische staatensystem nach dem krim-
krieg (1856–1859) (= historische studien 445, husum 1997) 156–159.

3 Dazu richard Blaas, österreich und die einigung italiens zwischen den konferenzen von teplitz und 
Warschau (25. Juli – 25. oktober 1860). In: Mitteilungen des österreichischen staatsarchivs 21 (1968) 
251–330, zu Baden-Baden 264; stefan Malfèr, einleitung. In: Die Protokolle des österreichi-
schen Ministerrates 1848–1867 [weiterhin zit. als ömr.] iV/3: Das Ministerium rechberg, 21. okto-
ber 1860–2. Februar 1861, bearbeitet und eingeleitet von stefan Malfèr (Wien 2009) X f.

4 stefan Malfèr, einleitung ömr. iV/2: Das Ministerium rechberg, 6. März 1860–16. oktober 1860, 
bearbeitet und eingeleitet von stefan Malfèr (Wien 2007) liV und MK. v. 9. 6. 1860/III, ebd., nr. 173.
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laibach, triest, Venedig (aufenthalt 25. november 1856 bis 3. Jänner 1857), Padua und 
Verona nach Mailand (aufenthalt 15. Jänner bis 2. März 1857). Das Paar kehrte über 
Mantua, treviso, Udine, Görz und laibach nach Wien zurück. auf der rückreise wurde 
übrigens auch die adelsberger Grotte besichtigt5. Der Zweck der reise sollte nicht nur 
durch die anwesenheit des herrschers, sondern durch gezielte positive, Vertrauen för-
dernde Maßnahmen erreicht werden. Dazu gehörten die aufhebung von Gütersequestra-
tionen für italienische revolutionäre, Begnadigungen, die niederschlagung von hochver-
ratsprozessen, aber auch sozialkaritative Maßnahmen ebenso wie die Förderung von 
kunst und Wissenschaft. Der politisch wichtigste schritt während des italienischen auf-
enthaltes war, gewissermaßen als abschiedsgeschenk, die Berufung des als liberaler gelten-
den kaiserlichen Bruders, des erzherzogs Ferdinand Maximilian, zum Generalgouverneur 
des lombardisch-venezianischen königreichs an stelle des alten Feldmarschalls radetzky 
am 28. Februar 18576. Den politischen hintergrund und das letztliche scheitern dieser 
gutgemeinten Maßnahme hat Brigitte Mazohl in ihrem Werk über die österreichische 
Verwaltung in lombardo-Venetien ausgeleuchtet7.
Die reise nach Ungarn wies viele Parallelen zur italienischen auf. Der Zweck war der 
gleiche, sie begann als reise des kaiser- (bzw. königs)paares und wurde von flankierenden 
Maßnahmen begleitet. Die Umstände bewirkten freilich auch Unterschiede. Zuerst wurde 
in der hauptstadt ofen das ah. hoflager aufgeschlagen (4. Mai 1857), von wo aus ein 
ausflug nach Waitzen (20. Mai) und eine erste rundreise im Zentrum des landes, in der 
großen ungarische tiefebene, unternommen wurde (23. bis 29. Mai). sie führte nach 
Jászberény und, gegen den Uhrzeigersinn, nach szegedin, Gyula, Großwardein, Debrec-
zin und zurück nach ofen. Dann erzwang ein trauriges ereignis in der kaiserlichen Fami-
lie eine Unterbrechung. am 12. Mai erkrankte die erst zehn Monate alte erzherzogin 
Gisela an Durchfall und Fieber, genas aber wieder. kurze Zeit später erkrankte auch die 
zweijährige erzherzogin sophie. sie erlag der krankheit und verstarb am 29. Mai. am 
30. Mai begab sich die Familie nach laxenburg, die leiche des verstorbenen kindes 
wurde in der ofener schloßkirche aufgebahrt und am 1. Juni nach Wien überführt und 
in der kapuzinergruft beigesetzt. Die reise wurde erst nach gehöriger trauerzeit und nach 
weiteren Verzögerungen fortgesetzt, doch reiste nun Franz Joseph allein, ohne elisabeth. 
Vom 8. bis zum 15. august unternahm er eine zweite rundreise, die ihn durch die süd-
westlichen komitate nach ödenburg, keszthely, Veszprim, stuhlweisenburg und zurück 
nach Wien führte. es folgte vom 23. august bis 5. september die dritte rundreise durch 

5 Promintzer, Die reisen kaiser Franz Josephs 1848–1867, 96–133; hermann heller, kaiser-anna-
len. Franz Joseph i., der längstdienende konstitutionelle Monarch österreichs. chronologie der regie-
rung seiner k. u. k. apostolischen Majestät [1848–1867] (Wien/Brünn/Prag 1907) 102–106; egon 
caesar conte corti, Mensch und herrscher. Wege und schicksale kaiser Franz Josephs i. zwischen 
Thronbesteigung und Berliner kongreß (Graz/Wien/altötting 1952) 178–186; Ders., elisabeth. „Die 
seltsame Frau“ (salzburg/leipzig 1934) 66–74.

6 Dazu MK. v. 5. 2. 1857, ömr. iii/5: Das Ministerium Buol-schauenstein, 26. 4. 1856 ‒ 5. 2. 1857, 
bearbeitet und eingeleitet von Waltraud heindl (Wien1993), nr. 384, und heindl, einleitung ebd., 
Xiii.

7 Brigitte Mazohl-Wallnig, österreichischer Verwaltungsstaat und administrative eliten im königreich 
lombardo-Venetien 1815–1859 (= Veröffentlichungen des instituts für europäische Geschichte Mainz, 
abteilung Universalgeschichte 146, Mainz 1993) 361–382.
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den norden des landes nach Preßburg, Balassa-Gyarmath, rima-szombath, leutschau, 
eperies, kaschau, Miskolcz, erlau, Gödöllő und zurück nach Wien8.
Der erwünschte innenpolitische erfolg der Ungarnreise von 1857 stellte sich nicht ein. 
Das lag vor allem daran, daß der kaiser, aber auch seine Berater nicht daran dachten, die 
Politik Ungarn gegenüber zu ändern. Die neoabsolutistischen Vorstellungen von reichs-
einheit ohne jedwede föderalistische abschwächung waren noch zu stark verankert und 
durch keine Mißerfolge in Frage gestellt. erst die ereignisse von 1859 brachten hierin ‒ 
sehr langsam ‒ eine Wende9. im sommer 1857 war man nicht einmal bereit, eine von 
zahlreichen angesehenen ungarischen Magnaten unterzeichnete Denkschrift entgegenzu-
nehmen. Die von Graf emil Dessewffy in kurzer Frist verfaßte, loyal gehaltene Petition 
wurde innerhalb weniger tage von 131 altkonservativen Magnaten, aber auch von einigen 
der liberalen Partei nahestehenden heimlich unterzeichnet und sollte vom Fürstprimas 
kardinal scitovszky überreicht werden. Bei der audienz informierte der kardinal den 
kaiser über den inhalt, doch nahm Franz Joseph die Petition nicht entgegen10. Man war 
nicht bereit, den zerrissenen Gesprächsfaden aufzunehmen, womit ein nachhaltiger erfolg 
der reise unmöglich gemacht wurde.
auch die ernennung eines Ungarn zum Minister war nur eine Geste, nicht aber Zeichen 
einer neuen Politik. am 18. Mai 1857 wurde karl Freiherr v. krauß, seit 1851 Justizmi-

8 Zur Chronologie der Reise: Promintzer, Die reisen kaiser Franz Josephs 1848–1867, 134–168; hel-
ler, kaiser-annalen 107 ff.; allgemeine Darstellungen und Tagebuchnotizen: corti, Mensch und herr-
scher 187–193; Ders., elisabeth. „Die seltsame Frau“ 75–80; orsolya Manhercz, az 1857-es császári 
utazás sajtója [Die kaiserreise von 1857 und die Presse]. In: Jenő Gergely (hg.), Fejezetek a tegnap 
világából. tanulmányok a 19–20. század történelméből [kapitel aus der Welt von gestern. studien zur 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts] (Budapest 2009) 56–75; Dies., Ferenc József 1857-es magya-
rországi utazása a times hasábjain [Die reise Franz Josephs in Ungarn im Jahre 1857 in den spalten von 
The times]. In: Magyar könyvszemle 125 (2009) 47–65; Dies., Magas rangú hivatalos utazások Magya-
rországon a Bach-korszakban. Ferenc József magyarországi látogatásai 1849 és 1859 között [hochran-
gige offizielle reisen in Ungarn während der Bach-ära. Besuche Franz Josephs in Ungarn zwischen 1849 
und 1859] (Diss., Budapest 2012); Josef karl Mayr (hg.), Das tagebuch des Polizeiministers kempen 
von 1848 bis 1859 (Wien/leipzig 1931) 422–442 passim; Walter rogge, österreich von Világos bis zur 
Gegenwart, Bd. 1 (leipzig/Wien 1872) 480–490; lászló szőgyény-Marich, idősb szőgyény-Marich 
lászló országbíró emlékiratai [Denkwürdigkeiten des landesrichters ladislaus szőgyény-Márich lászló 
des älteren] Bd. 2 (Budapest 1917) 77–102; eduard von Wertheimer, Graf Julius andrássy. sein leben 
und seine Zeit, Bd.1 (stuttgart 1910) 88–92; aus dem Blickpunkt auf Erzherzog Albrecht: Johann chri-
stoph allmayer-Beck, Der stumme reiter. erzherzog albrecht. Der Feldherr „Gesamtösterreichs“ 
(Graz/Wien/köln 1997) 113 f.; Matthias stickler, erzherzog albrecht von österreich. selbstverständ-
nis und Politik eines konservativen habsburgers im Zeitalter Franz Josephs (= historische studie 450, 
husum 1997) 161–164.

9 Malfèr, einleitung ömr. iV/1: Das Ministerium rechberg, 19. Mai 1859–2./3. März 1860, bearbeitet 
und eingeleitet von stefan Malfèr (Wien 2003) XXXVi-XlViii.

10 Wiederholt notierte Kempen in seinem Tagebuch Aussagen verschiedener Besucher über diese Eingabe, Mayr, 
tagebuch kempens 430 (Eintragungen v. 14. und 15. 5. 1857), 431 (19. 5.), 432 (3. und 6. 6.), 435 (23. 
6.), 436 (7. 7.) und 453 (2. 12.); am 4. 12. 1857 notierte er, der Kaiser selbst habe ihm in der Audienz 
gesagt, der Primas habe die Petition in der Tasche gehabt, er habe sie ihm aber nicht abgenommen, ebd. 453; 
dem entspricht die Darstellung in der altkonservativen Rechtfertigungsschrift Drei Jahre Verfassungs-
streit. Beiträge zur jüngsten Geschichte Ungarns (leipzig 1864) 25–30; siehe auch stickler, erzherzog 
albrecht 163 f.
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nister, des amtes enthoben und zum ersten Präsidenten des obersten Gerichts- und 
kassationshofes ernannt, gleichzeitig wurde der Präsident des obersten Urbarialgerichtes, 
Franz Graf nádasdy, zum Justizminister ernannt. scitovszky interpretierte diese ernen-
nung nádasdys als Frucht seiner Unterredung mit dem kaiser11.
Die Ungarnreise gehört, ungeachtet der tatsache, daß sie letztlich keinen nachhaltigen 
erfolg zeitigte, zu den wichtigen Themen der Ministerkonferenzprotokolle dieser Monate. 
Die eingangs erwähnten begleitenden Maßnahmen wurden nämlich in der konferenz 
ausführlich besprochen und vorbereitet, viel ausführlicher als bei der italienreise, und ihre 
Durchführung beschäftigte wiederholt die Minister. Die konferenz vom 20. März 1857, 
an der auch erzherzog albrecht, der Generalgouverneur in Ungarn, teilnahm, war aus-
schließlich diesem Thema gewidmet. Von wem und wann zum ersten Mal die anregung 
zur reise ausgesprochen wurde, ist nicht sicher. es ist aber auch unerheblich, die idee lag 
in der luft. Gewiß ist, daß sie nicht nur Befürworter hatte. skeptisch äußerte sich z. B. 
der Vizepräsident des reichsrates, norbert v. Purkhart. er fand die reise bedenklich, weil 
die altkonservativen „ihr haupt erheben wollen“, und der chef der obersten Polizeibe-
hörde, FMl. Johann Franz Freiherr kempen v. Fichtenstamm, stimmte ihm „im inner-
sten“ zu12. erzherzog albrecht war unsicher über den politischen erfolg, wie aus dem 
vorbereitenden schriftverkehr hervorgeht13. Der kaiser hielt es für notwendig, übertrie-
bene erwartungen von vornherein mit scharfen Worten zurückzuweisen. er eröffnete die 
Ministerkonferenz vom 20. März damit, er wolle an den Prinzipien der bisherigen Politik 
unabänderlich festhalten und nicht ein haarbreit von ihnen abweichen. Unter dieser Vor-
aussetzung sollten dann „erleichterungen und Begünstigungen“ gewährt werden, und es 
war an erzherzog albrecht, sie zu nennen und zu verteidigen. im wesentlichen handelte 
es sich um drei Bereiche: steuererleichterungen, symbolträchtige Geschenke und Begna-
digungen.
langfristig dürften die Begnadigungen am ehesten zur Beschwichtigung des angespann-
ten Verhältnisses zwischen Franz Joseph und den Ungarn beigetragen haben. Zur aussöh-
nung ist es ja, wenn auch erst später, doch gekommen. sie allein nahmen Bezug auf die 
schmerzlichen historischen ereignisse von 1848/49 und waren als Beitrag gedacht, die 
Vergangenheit zu überwinden, auch wenn das uralte Gnadenrecht des herrschers eine 
solche interpretation nicht automatisch beinhaltete. im handschreiben an den Justizmi-
nister wurden die Gnadenakte ausdrücklich so begründet: „Um über die politischen Ver-
irrungen einer traurigen Vergangenheit und insbesondere über die seit dem Jahre 1848 in 
verschiedenen teilen Meines reiches gegen die bestehende staatsordnung vorgekomme-
nen Umtriebe für immer den schleier der Vergessenheit zu ziehen …“. immerhin wurden 
bei der in ofen am 8. Mai 1857, fünf tage nach dem feierlichen empfang des herrscher-
paares, unterzeichneten und am 10. Mai publizierten amnestie über 540 Personen begna-
digt, indem 213 in Freiheit kamen und bei 330 der Prozeß oder die Untersuchungen 
niedergeschlagen wurden14. Dieser amnestie folgte mit handschreiben vom 23. Mai 

11 Mayr, tagebuch kempens 435 und 453 (Eintragungen v. 23. 6. und v. 2. 12. 1857).
12 ebd., 419 (Eintragung v. 4. 2. 1858).
13 stickler, erzherzog albrecht 161 ff.
14 MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 24, Anm. 33.
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1857 die rücknahme der kriegsrechtlichen Vermögenskonfiskationen, ein für die betrof-
fenen Familien sehr wichtiger Gnadenakt. auch den im ausland befindlichen verurteilten 
revolutionären wurde hoffnung gemacht, indem sie bei den diplomatischen und konsu-
larischen Vertretungen Bittgesuche um strafnachsicht, rückkehrbewilligung und nach-
sicht des Vermögensverfalls einreichen konnten15. Die politisch gesehen wichtigste Per-
son, die im Zug dieser Gnadenakte zurückkehren konnte, war Gyula Graf andrássy. Der 
1851 in abwesenheit zum tod Verurteilte wurde zehn Jahre nach der Begnadigung von 
1857 und der erlaubnis zur rückkehr ungarischer Ministerpräsident (1867–1871) und 
war anschließend neun Jahre lang Minister des kaiserlichen hauses und des äußeren 
(1871–1879). es war das ranghöchste amt, das der kaiser und könig Franz Joseph i. zu 
vergeben hatte. Diese karriere war nicht nur aus der sicht andrássys, sondern auch aus 
der sicht des herrschers ohne Zweifel bemerkenswert.
auch ein Geldgeschenk, das der hohe Besuch mitbrachte, hatte mit der Vergangenheit zu 
tun. es wurde zwar nicht ausgesprochen, aber alle wußten Bescheid: der steuerzuschlag, 
der 1851 eingeführt worden war, um den Wiederaufbau des durch die aufständischen 
truppen zerstörten königlichen schlosses in Buda zu finanzieren, wurde eingestellt. Mehr 
noch, die bisher eingezahlten 800.000 Gulden sollten nicht für den Bau, sondern für 
landeszwecke verwendet werden. Der löwenanteil von 300.000 Gulden sollte für den 
dringend notwendigen Bau einer landesirrenanstalt, weitere 240.000 Gulden zur Förde-
rung der land- und Forstwirtschaft durch errichtung von lehranstalten, stipendien, Prä-
mien und zur herstellung des Musterweingartens in ofen, der rest der summe für stift-
plätze im Theresianum, für Versorgungsstipendien für Beamtenkinder, für künstlersti-
pendien und für das nationalmuseum verwendet werden16. neben diesem „Mitbringsel“ 
wurden in der Ministerkonferenz viele andere finanzielle investitionen, hilfen, Begünsti-
gungen und erleichterungen besprochen und dann zum teil gewährt, manche erst im 
lauf der reise oder auch erst später. Unterstützt wurden der Bau der leopoldstädter 
kirche in Pest – die st.-stephans-Basilika ‒, die medizinische Fakultät und das tierärztli-
che institut. Den landwirtschaftsvereinen und verschiedenen Gebietskörperschaften 
wurde die rückerstattung von Vorschüssen erlassen17. Die Vergütung für die Militärein-
quartierung wurde neu geregelt, was vor allem für Pest eine große erleichterung bedeu-
tete18.
am schwierigsten gestalteten sich die regierungsgespräche über steuererleichterungen, 
obwohl erzherzog albrecht sie seinem Wunschkatalog vorangestellt hatte. er forderte 
erleichterungen bei der Grundsteuer, bei der erwerb- und Personalsteuer und beim steu-
erzuschlag für die landeserfordernisse. Der Finanz- und der innenminister reagierten 
hinhaltend. sie verwiesen auf die bestehenden instrumente für notwendige steuernach-
lässe und auf bereits in Gang befindliche Verhandlungen. natürlich sagten sie zu, alles zu 
prüfen, und ganz ohne ergebnis blieben diese Gespräche nicht. Man verzichtete auf die, 
offenbar kaum einbringlichen, rückstände beim kriegszuschlag und senkte den landes-

15 MK. v. 30. 4. 1857/I.
16 MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 8, Anm. 15.
17 Ebd., Punkt 14, Anm. 23; heller, kaiser-annalen 108.
18 MK. v. 20. 3. 1857, Punkt 18, Anm. 27.
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beitrag19. eine nachhaltige Besserung des Verhältnisses der steuerzahler zum ungeliebten 
Wiener Zentralstaat wurde dadurch sicher nicht erzielt.
insgesamt wurden am 20. März in der Ministerkonferenz 29 Punkte angesprochen. es 
waren nach der Wortwahl des kaisers „erleichterungen und Begünstigungen, die mit den 
obersten regierungsgrundsätzen vereinbarlich sind“, also Geschenke und entgegenkom-
men, ohne die Politik zu ändern. Das Grundproblem wurde nicht angegangen, und des-
halb ist die reise in ihrem hauptsächlichen politischen anliegen gescheitert20. Vielleicht 
war sie durch andere elemente doch ein notwendiger schritt auf dem langen Weg von 
1849 bis 1867. Zum ersten Mal sahen viele in Ungarn die junge kaiserin/königin; das 
durch das traurige Familienereignis ausgelöste Mitleid mag versöhnlich gewirkt haben; 
die Begnadigungen räumten emotionelle hürden weg.
eine politische reise kann die Bestätigung einer gelungenen Problemlösung sein. sie 
kann vielleicht die lösung eines Problems befördern. sie kann aber keinesfalls an die 
stelle einer wirklichen Problemlösung treten.

noch einmal ungarn: die regelung der kirchlichen verhältnisse der evangelischen

Der vorliegende Band enthält die Protokolle zu vier am 30. und 31. Dezember 1857 und 
am 4. und 6. Jänner 1858 abgehaltenen konferenzen, die einen tiefen einblick in die Unsi-
cherheit zulassen, welche im Zentrum des reiches über die gegenüber Ungarn im allgemei-
nen und den ungarischen evangelischen im besonderen einzuschlagende Politik herrschte21. 
alle vier konferenzen fanden unter dem Vorsitz des kaisers statt. anwesend waren nicht 
alle Minister, nicht einmal der Vorsitzende der Ministerkonferenz carl Ferdinand Graf 
Buol-schauenstein, sondern nur der Minister für kultus und Unterricht leo leopold Graf 
v. Thun und hohenstein, der innenminister alexander Freiherr v. Bach und, nur bei den 
ersten beiden sitzungen, der Justizminister nádasdy, der aber wohl nicht als Justizminister, 
sondern als „Ungar“ beigezogen war. Dafür waren der Generalgouverneur in Ungarn erz-
herzog albrecht, seine rechte hand in Zivilangelegenheiten sektionschef stephan Freiherr 
v. hauer und, offenbar als Vertrauensmann, der ehemalige ungarische hofkanzler anton 
Graf Mailáth v. székhely, der kein amt innehatte, anwesend. Die anderen Minister und 
leiter von Zentralstellen waren nicht eingeladen, es handelte sich um eine nur Ungarn und 
nur die evangelischen kirchen betreffende angelegenheit. Die Protokolle sind bei den 
ordentlichen Ministerkonferenzprotokollen eingefügt und indiziert.
es ging um die seit langem anstehende regelung der kirchlichen Verhältnisse der evange-
lischen in Ungarn, ein überaus komplexer Gegenstand, der einerseits im Zusammenhang 
mit der allgemeinen religionspolitik, andererseits im ungarischen kontext zu sehen ist. 
Die revolution von 1848 hatte in den österreichischen ländern den gesetzlich anerkann-

19 MK. v. 17. 4. 1857/I; MK. v. 27. 6. 1857/III.
20 Zeugnisse über die anhaltende schlechte Stimmung in Ungarn nach der Reise Georg christoph Berger 

Waldenegg, Mit vereinten kräften! Zum Verhältnis von herrschaftspraxis und systemkonsolidierung 
im neoabsolutismus am Beispiel der nationalanleihe von 1854 (= Veröffentlichungen der kommission 
für neuere Geschichte österreichs 94, Wien/köln/Weimar 2002) 526 f. und 535 f.

21 MK. v. 30. und 31. 12. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 425) und MK. v. 4. und 6. 1. 1858 (= Sammelpro-
tokoll Nr. 427).
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ten kirchen und religionsgesellschaften und in Ungarn den christlichen religionsgemein-
schaften gleiche rechte zugesagt. in der Pillersdorfschen Verfassung vom 25. april 1848 
war ausdrücklich „die Beseitigung der in einigen teilen der Monarchie noch gesetzlich 
bestehenden Verschiedenheiten der bürgerlichen und politischen rechte einzelner religi-
onskonfessionen“ in aussicht gestellt worden. Das kaiserliche Patent vom 3. März 1849 
hatte für die österreichischen länder die rechte der gesetzlich anerkannten kirchen und 
religionsgesellschaften bestätigt22. Dieser Passus überstand sogar die neoabsolutistische 
Wende von 1851/5223. all das hatte bei allen konfessionen Überlegungen und Gespräche 
zur neuordnung ihres Verhältnisses zum staat ausgelöst, und die regierung war auch teil-
weise darauf eingegangen24. allerdings war bis 1857 nur das Verhältnis zwischen dem staat 
und der katholischen kirche neu geregelt worden, nämlich im konkordat vom 18. august 
185525. Gerade der abschluß des konkordats hatte aber die lösung der Frage auch für die 
anderen großen konfessionen virulent gemacht, weil sie darin die Bevorzugung der katho-
lischen kirche und eine Zurücksetzung der eigenen konfession erblickten.
kultusminister Thun war in diesen Jahren auch nicht untätig geblieben. nachdem sich 
das Projekt einer evangelischen reichskirche, also der gemeinsamen regelung für alle 
evangelischen konfessionen und für alle reichteile, wegen des Widerstandes aus Ungarn 
als undurchführbar erwiesen hatte, konzentrierte sich das Ministerium auf die Vorberei-
tung der regelung der beiden evangelischen konfessionen, der lutheraner und der refor-
mierten, in Ungarn26.
Die reise des kaisers nach Ungarn hatte wohl auch hoffnungen in diese richtung 
geweckt. Der stand der Dinge war in formaler hinsicht folgender. kultusminister Thun 
hatte einige Monate nach der aufhebung des Belagerungszustandes in Ungarn am 1. Mai 
1854 eine Vertrauensmännerversammlung einberufen, die im Mai 1855 zusammengetre-
ten war. aus den schon lange laufenden Vorarbeiten des Ministeriums und den ergebnis-
sen dieser Versammlung war 1856 ein ministerieller Gesetzentwurf hervorgegangen, der 
den superintendenzen zur freien Meinungsäußerung und zur Beratung in den jeweiligen 
konventen übermittelt worden war. ein ergebnis gab es zum Zeitpunkt der reise noch 

22 § 27 der Pillersdorfschen Verfassung, edmund Bernatzik, Die österreichischen Verfassungsgesetze (Wien 
21911) 106; Gesetzartikel 20 aus 1847/48, Moritz csáky, Die römisch-katholische kirche in Ungarn. In: 
adam Wandruszka ‒ Peter Urbanitsch (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, iV: Die kon-
fessionen (Wien 1985) 248–331, hier 254; § 2 des kaiserlichen Patents v. 4. 3. 1849, rgbl. nr. 151/1849, 
Bernatzik, Verfassungsgesetze 167.

23 Kaiserliches Patent v. 31. 12. 1851, rgbl. nr. 3/1852; Bernatzik, Verfassungsgesetze 209 f.
24 Dazu ausführlich Thomas kletečka, einleitung ömr. ii/2: Das Ministerium schwarzenberg, 8. Jänner 

1850 ‒ 30. april 1850, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka und anatol schmied-kowarzik 
unter Mitarbeit von andreas Gottsmann (Wien 2005), Xii-XXXiii.

25 rgbl. nr. 195/1855; heindl, einleitung ömr. iii/4: Das Ministerium Buol-schauenstein, 23. Dezem-
ber 1854 ‒ 12. april 1856, bearbeitet von Waltraud heindl. Mit einem Vorwort von helmut rumpler 
(Wien 1987), XXV-XXXii.

26 Zum Reichskirchenprojekt siehe karl schwarz, Zum Projekt einer protestantischen reichskirche in der 
habsburgermonarchie (1850). In: österreichische osthefte 27 (1985) 439–454; weiterführend Ders., 
Der Protestantismus in der ära des neoabsolutismus. Zum Projekt einer protestantischen reichskirche 
in der habsburgermonarchie. In: Dušan kováč ‒ arnold suppan ‒ emilia hrabovec (hg.), Die habs-
burgermonarchie und die slowaken 1849–1867 (Bratislava 2001) 117–132.
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nicht. Vor diesem hintergrund ist auch die Deputation zu sehen, die der kaiser am 
20. april 1857 in Wien empfing und die u. a. um die abhaltung einer synode bat27. 
Gewiß haben die Vertreter der beiden evangelischen konfessionen auch bei den audien-
zen während des aufenthaltes Franz Josephs im lande ihre anliegen vorgetragen.
am 14. Mai 1857 legte kultusminister Thun seinen Vortrag über die ergebnisse der Bera-
tungen der konvente vor und beantragte zugleich die einberufung von synoden. Der 
Vortrag ‒ obwohl während des aufenthaltes des kaisers im lande vorgelegt ‒ hatte kei-
nerlei konsequenzen während der reise. er wurde zunächst dem reichsrat zur Begutach-
tung übermittelt, der nach überraschend kurzer Zeit, am 26. Juni, darüber beriet und den 
antrag des Ministers befürwortete. Der reichsratspräsident aber – es war der erst vor 
kurzem, am 2. Februar 1857, ernannte erzherzog rainer –, durch dessen Vortrag die 
Beratungen des reichsrates dem kaiser zur kenntnis zu bringen waren, sprach sich am 
30. Juli 1857 entschieden gegen die abhaltung von synoden zum gegenwärtigen Zeit-
punkt aus und empfahl eine „eindringliche und umfassende Verhandlung im Wege der 
Ministerkonferenz“28. nun ruhte – scheinbar – die sache ein halbes Jahr, doch ist mit 
sicherheit anzunehmen, daß der kaiser den Generalgouverneur erzherzog albrecht damit 
befaßte. auch albrecht war aus politischen Gründen gegen die einberufung der synoden 
zu diesem Zeitpunkt. Zu gut kannte er die stimmung im lande und befürchtete offen-
sichtlich, daß solche Versammlungen das einfallstor oppositioneller Politik waren, die, 
einmal ermöglicht, nicht mehr in den Griff zu bekommen sein würde. er bereitete sich 
gut auf die bevorstehende auseinandersetzung mit Thun vor. Damit sind wir bei den 
konferenzen vom Dezember 1857 und Jänner 1858 angelangt. es war wohl schon 
bewußte taktik, daß dabei albrechts adlatus hauer und Graf Mailáth anwesend waren, 
nicht aber die übrigen teilnehmer der Ministerkonferenz, die Minister Buol, karl ludwig 
Freiherr v. Bruck, Georg ritter v. toggenburg, der Generaladjutant FMl. carl Graf 
Grünne und der chef der obersten Polizeibehörde kempen.
Thun beantragte also die einberufung von synoden. als formal notwendiger schritt 
hatte, so Thun, die Befragung der konvente über Zusammensetzung, ort und Beratungs-
gegenstände der synoden vorauszugehen. Die konferenzen vom 30. und 31. Dezember 
1857 waren der erörterung dieser Fragen gewidmet. alle teilnehmer waren kompetent 
und gaben ausführliche rechtshistorische und klare politische äußerungen ab, es war eine 
wirklich intensive Diskussion. auf der einen seite stand Thun, auf der anderen standen 
albrecht und seine anhänger. Bach stand in der Mitte. erzherzog albrecht, Mailáth, und 
nádasdy waren gegen die einberufung der synoden zum jetzigen Zeitpunkt, hauer 
äußerte sich dazu nicht, war aber selbstverständlich der Meinung albrechts. Bach unter-
stützte in diesem Punkt Thun. heftiger war der Widerspruch gegen die vorherige Befra-
gung der konvente. alle aufregung sei zu vermeiden, mahnte albrecht. Die konvente 
würden natürlich ofen-Pest vorschlagen, und diesen ort müßte die regierung ablehnen. 
hier blieb Thun ganz allein. Die Beratungsgegenstände seien ohnehin klar. auch darüber 

27 Friedrich Gottas, Die Frage der Protestanten in Ungarn in der ära des neoabsolutismus. Das ungari-
sche Protestantenpatent vom 1. september 1859 (= Buchreihe der südostdeutschen historischen kom-
mission 14, München 1965) 64 f.

28 hhsta., rr., Präs. 244/1857.
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wollte niemand die konvente befragen. nur bei der Zusammensetzung der synoden fand 
Thun Unterstützung bei Bach und bei Mailáth. insgesamt hatte Thun also zwar nicht 
gewonnen, aber noch nicht verloren. am 4. Jänner 1858 lenkte der kaiser die Beratungen 
von den bisherigen formalen auf die inhaltlichen Fragen. Welches ergebnis sollten die 
synoden zeitigen? Was wollte die regierung erreichen? Dabei kam es zum eklat. Thun 
erläuterte, ganz konsequent zu allen seinen Vorschlägen seit 1850, den Plan einer zwar 
presbyterial-synodalen, also von unten nach oben organisierten kirche, die jedoch unter 
eine starke staatsaufsicht gestellt werden sollte. Das oberaufsichtsrecht des staates sollte 
so ausgebaut werden, daß eine wie immer geartete politische tätigkeit der kirchen unter-
bunden werden konnte. Dies sollte erreicht werden durch den einbau eines konsistorialen 
elements, nämlich durch die einsetzung je eines oberkirchenrates für die lutheraner und 
für die reformierten durch den kaiser, dann durch die kaiserliche Bestätigung sämtlicher 
Funktionen bis hinunter zu den Pfarrern, durch die einsendung der Beratungsprotokolle 
aller Gremien an die politischen Behörden und schließlich durch die neueinteilung der 
superintendenzen nach der politischen Gliederung. Der springende Punkt im Vorschlag 
Thuns war, daß diese elemente, in der richtigen erwartung, die synoden würden sie 
ablehnen, wenn es sich nur um ministerielle Vorschläge handelte, vom kaiser schon vor-
her zu oktroyieren wären. alles andere, die weitere innere organisation könne den syn-
oden überlassen werden.
Diese eröffnungen ermöglichten es erzherzog albrecht, in einer heftigen entgegnung 
den antrag Thuns auf einberufung der synoden ganz zu Fall zu bringen. Die Vorschläge 
würden einen völlig neuen Weg weisen, argumentierte er. Man könne nicht die wesentli-
chen Punkte imperativ anordnen und die synoden nur über unwesentliche Fragen bera-
ten lassen. es sei gegen die gemachten Zusicherungen und würde das Vertrauen der evan-
gelischen in die regierung vernichten. Man sieht, daß erzherzog albrecht, der sonst wohl 
nichts gegen imperative anordnungen hatte und der auch wußte, wie gering das Ver-
trauen der Protestanten und des in den kirchen prominent vertretenen ungarischen adels 
in die regierung bereits war, hier auch taktisch argumentierte. seine stellungnahme war 
so massiv, daß die sache eigentlich entschieden war. angesichts dessen stellte sich Bach, 
taktisch geschickt, auf die seite albrechts. Thun, ein harter Diskutierer, verteidigte natür-
lich seinen standpunkt. Dem kaiser blieb nichts anderes übrig, als die sitzung zu unter-
brechen: „nach einer noch länger fortgesetzten Diskussion […], wobei jeder stimmführer 
seine frühere ansicht festhielt, geruhten se. Majestät der kaiser die Beratung zu schlie-
ßen.“ am 6. Jänner eröffnete der kaiser die Fortsetzung mit der getroffenen entschei-
dung, es sei nicht ratsam, vor abhaltung der synoden mit den umfassenden „Dekretie-
rungen“ hervorzutreten. Thun hatte also verloren, der kaiser gegen ihn entschieden. Den 
ausweg aus der Pattsituation wies Minister Bach durch einen Verfahrenstrick. Der kul-
tusminister möge doch zuerst „eine umständliche Darstellung der den synoden von seite 
der regierung zur Beratung zuzuweisenden Gegenstände und Fragepunkte“ ausarbeiten. 
Genau mit diesem auftrag an Thun schloß der kaiser die konferenz.
Diese kurze Zusammenfassung der inhalte und der sitzungsdynamik der konferenzen 
von ende 1857 und anfang 1858 kann und will nicht die lektüre dieser spannenden 
Dokumente ersetzen. Bemerkenswert ist, daß sich Thun übers Jahr schließlich doch 
durchsetzte. Den kaiserlichen auftrag vom 6. Jänner 1858 ignorierte er im Grunde und 
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schritt gleich an die volle ausarbeitung dessen, was er im sinn hatte, nämlich ein kaiserli-
ches Patent zur regelung der kirchlichen Verhältnisse der evangelischen und eine innere 
kirchenordnung. Der begleitende Vortrag sollte eine umfassende erläuterung der Ver-
hältnisse und der entwicklung der Verhandlungen seit dem vielzitierten, als Basis aner-
kannten 26. Gesetzartikel des landtages von 1790/1791 bieten, in dem kaiser leopold ii. 
im Verfolg des toleranzpatents kaiser Josefs ii. die autonomie der evangelischen kirchen 
in Ungarn garantiert hatte. Mit der ausarbeitung beauftragte Thun seinen Fach- und 
Vertrauensmann für diese Frage, den sektionsrat Josef andreas Zimmermann. ergebnis 
war der berühmte, als staatsschrift bezeichnete Vortrag vom 4. september 1858 mit den 
Patent- und statutenentwürfen, die nach eingehender Beratung in der Ministerkonferenz 
und im reichsrat am 1. und 2. september 1859 erlassen wurden. in diesem Protestanten-
patent von 1859 waren alle Positionen, die Thun in den konferenzen zur Jahreswende 
1857/58 vertreten hatte, im wesentlichen verwirklicht. Jedoch erschien das Patent zu 
einem für die regierung höchst ungünstigen Zeitpunkt. Der soeben verlorene krieg 
gegen Piemont und Frankreich schwächte das neoabsolutistische regime und beflügelte 
die ungarische opposition. Der kampf um die kirchenautonomie wurde sogar einer der 
kristallisationspunkte des ungarischen Widerstandes. Daran ist das Protestantenpatent 
von 1859 gescheitert29. Die kontrahenten von 1857/58, erzherzog albrecht und Thun, 
saßen aber im selben Boot. albrecht wollte 1857/58 aus Vorsicht gar nichts tun, Thun 
wollte endlich die Frage lösen, natürlich nach seinen Vorstellungen, und damals wohl zu 
einem noch nicht so verfahrenen Zeitpunkt wie nach solferino. Beider Politik erwies sich 
als verfehlt. Beide mußten in der Folge 1860 ihre Posten verlassen.
ob es die richtige Politik gegeben hätte, ist eine nicht zu beantwortende Frage. Zahlreich 
waren jedenfalls die konfliktfelder innerhalb des zu lösenden Problems. Die konfessionen 
selbst ‒ lutheraner und reformierte ‒ waren untereinander nicht immer einer Meinung. 
Die nationale Frage spielte herein und barg sprengstoff: die Ungarn fürchteten die Zen-
trifugalkraft der nationalitäten, die slowaken fürchteten die Magyarisierung, die Deut-
schen waren in dieser Frage gespalten. es ging auch um politische und soziale Macht. Die 
Frage lautete, ob der in den evangelischen kirchen so einflußreiche ungarische adel wei-
terhin seine stellung behalten würde. ideologie und Theologie spielten eine rolle: ob die 
kirchen nach dem konsistorialen oder nach dem presbyterial-synodalen Prinzip einzu-
richten waren, berührte religionsinterne und theologische Fragen, spielte aber auch ins 
ideologisch-politische Feld. Die an eine alte Verfassung gewohnten Ungarn setzten konsi-
storial mit hierarchisch-absolutistisch gleich und lehnten es folgerichtig ab. Dagegen 
sahen die konservativen Vertreter des regimes im presbyterial-synodalen Prinzip parla-
mentarisch-konstitutionelles Denken, bei dem die revolution nicht mehr weit schien30. 
schließlich ist die Frage in die gesamtpolitische lage einzubetten. Damit sind wir wieder 
bei den konferenzen im vorliegenden Band, wo sich zwischen Personen, die sich grund-
sätzlich und ideologisch vollkommen innerhalb des regimes bewegten, eine tiefe kluft 
über den taktisch einzuschlagenden Weg aufgetan hatte.

29 Dazu Malfèr, einleitung ömr. iV/1, lVi ff.
30 Vgl. die Wortmeldung Hauers am 6. 1. 1858.
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Der staat und die katholische Kirche

Die regelung des Verhältnisses zu den evangelischen kirchen war nicht das einzige religi-
onspolitische Thema in den Ministerkonferenzen dieser Monate. immer wieder gab es 
konfessionsbezogenen Gesprächsstoff. harmlos war die eine oder andere Durchführungs-
bestimmung des 1855 mit dem heiligen stuhl abgeschlossenen konkordats31. kontrover-
siell wurde es immer dann, wenn kultusminister Thun einen die religionen betreffenden 
Gegenstand vor die konferenz brachte und dabei bis hart an die Grenzen einer Bevorzu-
gung der katholischen kirche ging oder diese Grenzen überschritt. regelmäßig wurde 
diese haltung von anderen Mitgliedern der Ministerkonferenz und letztlich von der 
Mehrheit zurechtgerückt. Das oberaufsichtsrecht des staates in allen konfessionellen 
angelegenheiten und die Gleichbehandlung der konfessionen durch den staat waren 
Grundsätze, die auch in dieser Zeit, die man von außen als unter der herrschaft des kon-
kordats stehend empfand, nicht vergessen waren und die wiederholt eingefordert wurden.
als Thun die Wiedererrichtung einer theologischen Fakultät an der Universität innsbruck 
beantragte und zugleich vorschlug, sie durch die Jesuiten betreiben zu lassen, stimmte die 
Ministerkonferenz zwar grundsätzlich zu, beharrte jedoch auf der Bedingung, daß „der 
überwachende einfluß der regierung“ gewahrt werden müsse. Da Thun etwas auswei-
chend antwortete, beharrte Buol, der den Vorsitz führte, darauf, „daß nur unter der 
Bedingung der Unterordnung der Fakultät unter die allgemeinen kontrollvorschriften 
der antrag auf deren Übergabe an die Jesuiten zur ah. Genehmigung geeignet sein 
dürfte“32. so geschah es dann auch33.
als ein von den Bischöfen vorgelegter entwurf über die regelung der theologischen stu-
dien zur erledigung anstand, wollte Thun die kaiserliche kenntnisnahme erwirken, die 
Ministerkonferenz plädierte für die kaiserliche Genehmigung, und man einigte sich auf 
„genehmigende kenntnisnahme“34.
auch bei der von kardinal Joseph othmar ritter v. rauscher für die erzdiözese Wien 
vorgelegten taxordnung für Verhandlungen vor dem kirchlichen ehegericht beharrte die 
Ministerkonferenz auf dem aufsichts- und Überwachungsrecht der regierung und fand 
auch sonst mehrere Bestimmungen ungenügend35. als Thun fast beleidigt meinte, er sehe 
keinen zureichenden Grund, die Vorlage des kardinals nicht zu genehmigen, und die 
regierung möge doch einen Gegenentwurf ausarbeiten, griff diese den Ball sofort auf und 
lud den Finanzminister dazu ein, dessen entwurf dann tatsächlich, nach Verhandlungen 
mit dem kardinal, genehmigt wurde. so kam es, daß die taxordnung des ehegerichtes der 
erzdiözese Wien, später ausgeweitet auf andere katholische österreichische Diözesen, aus 
der Feder des protestantischen Finanzministers Bruck stammte. Justizminister krauß for-
mulierte bei dieser Diskussion klar den Grundsatz der staatlichen religionspolitik. es 
müsse „der Unterschied zwischen geistlichen und Vermögensangelegenheiten festgehalten 
werden. Die taxen treffen das Vermögen der Untertanen, sie sind eine Besteuerung, und 

31 MK. v. 16. 6. 1857/VI und MK. v. 31. 7. 1857/V; MK. v. 2. 3. 1858/II.
32 MK. v. 24. 3. 1857/II, MK. v. 31. 3. 1857/I.
33 MK. v. 31. 7. 1857/III; MK. v. 7. 1. 1858/II.
34 MK. v. 7. 1. 1858/II.
35 MK. v. 4. 4. 1857/III.
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das Besteuerungsrecht ist ein landesfürstliches hoheitsrecht. Überläßt es der landesfürst 
in einzelnen Fällen an jemand andern, so behält er sich doch vor, auf dessen ausübung 
überwachenden einfluß zu nehmen und zu beurteilen, ob die Modalitäten, unter denen 
es geübt werden will, den allgemeinen Besteuerungsgrundsätzen und den Verhältnissen 
der Bevölkerung entsprechen und ob damit nicht eine die letztere drückende und über 
den eigentlichen Zweck der auflage hinausgehende einnahme erzielt werden will.“36

einen kleinen erfolg konnte Thun in der Fortgeltung einer alten regel verzeichnen, nach 
der der weltliche arm beim Vollzug geistlicher anordnungen mitzuwirken hatte. ein 
seelsorger konnte nämlich von der ortsobrigkeit verlangen, daß ihm ein Pfarrkind zwecks 
ermahnung vorgeführt werde. innenminister Bach, die Mehrheit der Ministerkonferenz, 
ja sogar der chef der obersten Polizeibehörde sahen, daß diese Verfügung durch das 
konkordat nicht gedeckt, also obsolet war. Thun meinte aber, sie entspreche durchaus 
dem Geist des konkordats und diene nur der aufrechterhaltung der Disziplin. Der kaiser 
folgte in diesem Punkt der ansicht Thuns37.
ohne ergebnis blieb auch der folgende interventionsversuch der Ministerkonferenz. Das 
kultusministerium war mit einer Beschwerde über einen kalvinischen Pastor konfron-
tiert, der einen Mann aus der Gemeinde, der eine katholikin heiraten wollte, von der 
kanzel herab gerügt hatte, weil er den revers betreffend die katholische erziehung der 
kinder unterschrieben hatte. Thun fand keinen handlungsbedarf gegenüber diesem 
etwas fundamentalistischen Pastor und wollte den Ball an das konsistorium zurückspie-
len. Würde ein katholischer Pfarrer etwas Derartiges tun, müsse auch der Bischof ent-
scheiden und nicht die staatsverwaltung, meinte Thun. Die Mehrheit der konferenz war 
hingegen der ansicht, die landesfürstlichen Behörden wären sehr wohl berufen, darüber 
zu entscheiden, und Bruck, der Protestant, forderte sogar, die regierung solle das Verhal-
ten des Pastors mißbilligen. Zu einer entscheidung kam es nicht, die sache wurde mit 
hinweis auf die Verhandlungen über die evangelische kirchenverfassung vertagt38.
Das konkordat brachte der katholischen kirche großen einfluß auf die schule. Dies 
führte am 2. Jänner 1858 zu einer heftigen auseinandersetzung über die Bestellung zweier 
lehrer für die neu gegründete Wiener handelsakademie und zu intensiven Bemühungen, 
einen ausweg zu finden39. Thun glaubte, zwei vom Verwaltungsrat für die Fächer Mathe-
matik und handelsrechnung vorgeschlagene lehrer, einen Juden und einen Protestanten, 
mit hinblick auf den artikel Vii des konkordats nicht bestätigen zu können. in den für 
die katholische Jugend bestimmten Mittelschulen und Gymnasien dürften nur katholi-
ken unterrichten. Finanzminister Bruck, dem die errichtung dieser handelsschule ein 
großes anliegen war und der sich schon im Vorfeld sehr für kompromisse eingesetzt 
hatte, verlangte mit sehr ernsten und energischen Worten, „diese angelegenheit durch 

36 MK. v. 7. 4. 1857/II. Zu den in der josefinischen Tradition stehenden Ansichten des Justizministers in Fragen 
der Kirchenpolitik siehe lorenz Mikoletzky, karl Freiherr v. krauß (1789–1881). Die stellung eines 
österreichischen staatsmannes zur innenpolitik seiner Zeit (phil. Diss., Wien 1969) 28–50; Ders., karl 
Freiherr v. krauß (1789–1881). In: österreich in Geschichte und literatur 14 (1970) 57–71, hier 
61–65.

37 MK. v. 27. 2. 1858/I.
38 MK. v. 31. 3. 1857/VII und MK. v. 4. 4. 1857/V.
39 MK. v. 2. 1. 1858.
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irgend ein auskunftsmittel beizulegen, damit der üble eindruck vermieden werde, den 
die Maßregel der regierung einer gemeinnützigen anstalt gegenüber ohne Zweifel im 
Publikum hervorbringen würde“. Die schule sei durch freiwillige Beiträge von teilneh-
mern aller konfessionen für schüler aller konfessionen ermöglicht worden. nicht konfes-
sionelle rücksichten, sondern die fachliche tüchtigkeit solle bei der auswahl der lehrer 
ausschlaggebend sein. alle anwesenden Minister waren auf Brucks seite. Der ausweg 
wurde schließlich in der teilung der schule gefunden. Das Vorbereitungsjahr wurde als 
Mittelschule nach artikel Vii geführt, die zweijährige höhere akademische Fachschule 
war nicht dem konkordat unterworfen, und hier konnten auch nichtkatholische lehr-
kräfte angestellt werden.
auch anläßlich einer durch das konkordat bzw. das ehegesetz für katholiken von 1856 
notwendig gewordenen rechtsanpassung für nichtkatholiken wurde ein antrag Thuns 
von allen anderen mit dem argument der Parität abgelehnt. Man könne nicht kinder 
verschiedener religionsbekenntnisse verschieden behandeln40.
eine ganz außerordentlich heftige kontroverse zum Thema Gleichbehandlung der religi-
onsbekenntnisse löste der antrag Thuns im März 1858 aus, die formalen Bestimmungen 
beim religionswechsel abzuändern41. Für die österreichischen länder galt, daß, wer von 
einer christlichen konfession in eine andere wechseln wollte, zuerst durch zweimalige 
erklärung vor dem eigenen seelsorger und vor zwei Zeugen die absicht zum Übertritt 
kundzutun hatte42. nach Thuns entwurf aber sollte der ein- oder Übertritt in die katholi-
sche kirche ohne Formalitäten möglich sein. Das war eine klare Bevorzugung dieser kon-
fession. Die Minister warfen Thun vor, sein Vorschlag würde die Proselytenmacherei för-
dern und den religiösen Frieden stören. kompliziert wurde die angelegenheit durch den 
Umstand, daß in der Frage des austritts aus der katholischen kirche eine Meinungsver-
schiedenheit zwischen den österreichischen Bischöfen und dem heiligen stuhl herrschte. 
Die Bischöfe wollten an der erklärung vor dem eigenen seelsorger festhalten, damit dieser 
dem aus- bzw. Übertrittswilligen ins Gewissen reden konnte, der heilige stuhl hatte schon 
in den konkordatsverhandlungen gefordert, die austrittserklärung habe vor den politi-
schen Behörden zu geschehen. Diese Meinungsverschiedenheit bot den ausweg, die sache 
nach rom zu verweisen und damit auf die lange Bank zu schieben. in der tat blieb es – bis 
zum Gesetz über die interkonfessionellen Verhältnisse vom 25. Mai 1868 − beim erlaß von 
1849. Der antrag Thuns vom März 1858 lief also ins leere, doch hat er uns ein aktenstück 
beschert, das ein beeindruckendes Zeugnis der langfristigen josefinisch-liberalen religions-
politik der österreichischen Zentralverwaltung gegen die ultramontane religionspolitik 
Thuns darstellt. nach einer kurzen einführung Thuns hielt Bach ein fulminantes referat 
gegen die absichten des neuen entwurfs. Die sitzung wurde unterbrochen. Drei tage 
später legte Bruck ein schriftliches Votum vor, das ins Protokoll eingefügt wurde. es bezeugt 
die tiefe Betroffenheit und den Zorn Brucks über Thuns ansichten, und verlangt ener-
gisch, der staat möge das, was er der katholischen kirche gewährt habe, den Protestanten 
nicht weiter vorenthalten. Bruck wies im Zusammenhang mit der endlich zu lösenden 

40 MK. v. 6. 4. 1858/IV.
41 MK. v. 20. und 27. 3. 1858 (= Sammelprotokoll Nr. 443).
42 Erlaß des Ministeriums des Inneren v. 30. 1. 1849, rgbl. nr. 107/1849.
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interkonfessionellen Frage auch auf das image österreichs in Deutschland hin. kürzer, 
aber nicht minder eindeutig äußerten sich Justizminister nádasdy, handelsminister tog-
genburg und der Vorsitzende Buol-schauenstein, der an die Gleichheit aller vor dem 
Gesetz und an die Zusage der Gleichberechtigung der religionsgenossenschaften erinnerte. 
auch kempen und kellner traten der Mehrheit bei. Thun wies in seiner replik die Vor-
würfe zurück, äußerte auch angebliche praktische argumente, blieb aber im Wesentlichen 
bei seiner ansicht, die darauf hinauslief, eine theologische argumentation zur Grundlage 
für das staatsrecht zu machen. Mit dem hinweis auf die katholische lehre von den sakra-
menten und daraus abgeleitet auf das seelenheil bestritt er das Gleichheitsprinzip. Dieser 
fundamentalistische ansatz wurde von den anderen Ministern und ebenso dann auch vom 
reichsrat einmütig zurückgewiesen. Das Protokoll endet mit einer replik Brucks auf die 
replik Thuns, in der Bruck noch einmal die kritik am konkordat zitierte, und mit dem 
hinweis kellners auf die 600.000 akatholiken in der Militärgrenze.
Dieses Protokoll und auch die anderen Beispiele zeigen, daß die spitzen der Zentralver-
waltung entschieden die Gleichberechtigung der religionsbekenntnisse als ein wichtiges, 
staatstragendes Prinzip gegen die einseitige Bevorzugung der katholischen kirche aner-
kannten.

reformen

es gab kaum ein Gebiet des öffentlichen lebens, in dem die regierungen seit 1849 nicht 
reformen in die Wege geleitet hatten. sie betrafen einerseits den Verwaltungsapparat, die 
Behörden. Diese reformen waren durch die abschaffung der vormärzlichen Patrimonial-
verwaltung ausgelöst worden, deren agenda aus der hand der Grundherrschaften und 
ihrer sogenannten Wirtschaftsämter in die hand oft neu zu schaffender staatlicher ‒ man 
verwendete den ausdruck „landesfürstlicher“ ‒ Behörden oder an die autonomen Gebiets-
körperschaften übergehen sollten, angefangen von der ortsgemeinde. Der Wandel erfor-
derte eine umfangreiche legistische tätigkeit ‒ Gesetze, Patente, Verordnungen, statute 
usw. ‒ und anschließend die durchführende organisationstätigkeit43. aber auch in mate-
riellrechtlicher hinsicht war es eine reformperiode, ausgelöst teils durch das Unterblei-
ben von reformen vor 1848, teils durch die ereignisse der revolutionszeit selbst oder 
einfach durch neue Vorstellungen auf vielen Gebieten. hier ist vor allem die liberale Wirt-
schaftsgesetzgebung zu nennen. ein dritter reformansatz zielte auf die stärkung der 
reichseinheit durch Zentralisierung der Verwaltung und durch rechtsvereinheitlichung. 
Das Grundanliegen der regierung seit schwarzenberg war ja die schaffung eines starken, 
einheitlichen staates. Der staat sollte nicht mehr aus historischen ländern mit ihren 
gewachsenen Unterschieden und Privilegien zusammengesetzt sein, die letztlich nur in 
der Person des landesfürsten vereint waren, sondern der staat sollte selbst die einheit 
sein, die nach innen in gleichgeschalteten kronländern, im Grunde Provinzen, organisiert 
war. Zu diesem Zweck waren viele Verordnungen und Vorschriften, in denen es große 

43 kletečka, einleitung ömr. ii/1: Das Ministerium schwarzenberg, 5. Dezember 1848 ‒ 7. Jänner 
1850, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka (Wien 2002), Xliii-li; heindl, einleitung 
ömr. iii/2: Das Ministerium Buol-schauenstein, 15. März 1853 ‒ 9. oktober 1853, bearbeitet von 
Waltraud heindl. Mit einem Vorwort von Gerald stourzh (Wien 1979), XVii-XX.
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regionale Unterschiede gab, zu vergleichen, zu prüfen, zusammenzuführen und dann 
unter außerkraftsetzung der älteren normen neu zu erlassen, nunmehr gültig „für das 
ganze reich“. Diese Vereinheitlichung war ein wesentlicher teil von „österreichs neuge-
staltung“, wie man das Vorhaben propagandistisch bezeichnete. Gerade 1857 erschien 
jener teil der „ethnographie der österreichischen Monarchie“, des großen Werkes des 
bedeutenden statistikers karl (carl) czoernig, seit 1852 Freiherr von czernhausen, sek-
tionschefs im Ministerium für handel, Gewerbe und öffentliche Bauten und Direktor der 
administrativen statistik, in dem als §§ 97–120 unter dem titel „österreichs neugestal-
tung“ die entwicklung und die reformen seit 1848 dargestellt waren. noch im selben 
Jahr wurde dieser text als selbständiges Buch in der k. k. hof- und staatsdruckerei 
gedruckt, 1858 erschien er bei cotta in stuttgart und augsburg44.
Für die österreichischen länder war der Prozeß der Vereinheitlichung schon seit langem im 
Gange, die vereinigte hofkanzlei hatte hierin Vorarbeit geleistet. Dennoch gab es auch 
zwischen diesen ländern noch beträchtliche Unterschiede. schwieriger war die rechtsver-
einheitlichung bei jenen ländern, die entweder abweichende starke historische traditionen 
hatten, wie die länder der stephanskrone mit ihrer alten ständischen Verfassung und die 
italienischen teile des reiches, oder die noch nicht so lange zu österreich gehörten, wie 
Galizien oder krakau. so wurden viele reformen und Vorschriften zuerst nur für die öster-
reichischen länder in kraft gesetzt und später in den genannten ländern durch eigene 
„einführungspatente“ übernommen. ein besonderes kapitel war die Vereinheitlichung der 
heeresergänzung, auf die unten im abschnitt über die armee eingegangen wird.
nicht alle reformvorhaben gelangten zur Gesetzesreife. Von jenen, die tatsächlich im 
ersten Jahrzehnt der regierung kaiser Franz Josephs i. in kraft traten, wurden viele in der 
konstitutionellen Zeit ab 1861 bzw. ab 1867 von den Parlamenten oder den landtagen 
revidiert. so manche neuordnung aus den 1850er Jahren blieb jedoch lange oder sehr 
lange in kraft45. auch in Ungarn zeitigten manche der reformen der 1850er Jahre, 
obwohl grundsätzlich abgelehnt, positive nachwirkungen, schufen „rahmenbedingun-
gen für eine Verbürgerlichung“ und erhielten mitunter eine „zweite chance“ nach 186746.
im vorliegenden Band sind vier Beispiele aus der kategorie der rechtsvereinheitlichung 
durch Übernahme von früher für die österreichischen kronländer erlassenen Vorschriften 
in den ländern der stephanskrone bzw. in Galizien enthalten. Drei Protokollpassagen 
sind von lakonischer kürze und nur im kontext des großen (letztlich gescheiterten) Ver-
such der errichtung eines einheitsstaates verständlich.
am 7. april 1857 brachte Justizminister krauß die „einführung der für deutsche kron-
länder bestehenden notariatsordnung in Ungern, kroatien, slawonien, Woiwodina, sie-
benbürgen und Galizien“ zur sprache und erhielt ohne Diskussion die Zustimmung der 
Ministerkonferenz, den entsprechenden antrag und das einführungspatent dem kaiser 

44 carl Freiherr von czoernig, oesterreich’s neugestaltung 1848–1858 (stuttgart/augsburg 1858). 
45 Siehe dazu adam Wandruszka ‒ Peter Urbanitsch (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, ii: 

Verwaltung und rechtswesen (Wien 1975); Georg seiderer, liberalismus und neoabsolutismus. stu-
dien zur Verfassungspolitik und Verwaltungsreform in der habsburgermonarchie unter alexander Bach 
1848–1859 (habilitationsschrift ludwig-Maximilians-Universität München 2004).

46 Zsolt k. lenygel, neoabsolutismus oder Willkürherrschaft? anmerkungen zur neueren historiogra-
phie der Bach-ära in Ungarn. In: südostforschungen 67 (2008) 295–320, hier 314–319.
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vorlegen zu dürfen47. Der Fall ist auch ein gutes Beispiel für den oft mühsamen Behörden-
weg, den eine Materie zu durchlaufen hatte.
Das notariat war eine ins italienische hochmittelalter zurückreichende einrichtung, die 
in österreich nur bedingt rezipiert worden war. 1850 war es im Zug der neuordnung der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit wiederbelebt worden. Die notariatsordnung vom 29. sep-
tember 1850 war aber nur für die österreichischen länder erlassen worden48. sehr bald 
aber wurde sie wieder in Frage gestellt. Das notariat geriet in die auseinandersetzung um 
die kompetenzen bei der neuordnung der Verwaltung. in der Ministerkonferenz vom 
24. april 1852 mußte Justizminister krauß das institut der notare gegen heftige angriffe 
seitens des innenministers Bach, dem auch Minister Thun beitrat, verteidigen. nur in 
italien und in größeren städten sei es beizubehalten, meinte Bach, auf dem flachen lande 
aber sei es den neu aufzustellenden gemischten Bezirksämtern zu übertragen. „Für Ungarn 
und Galizien würde er das institut der notare geradezu für gefährlich, für ein Depot der 
regierungsfeindlichen Parteien halten.“49 ende 1852 entschied der kaiser doch für die 
Beibehaltung, allerdings unter aufhebung des notariatszwanges, und gab eine neue nota-
riatsordnung in auftrag50. krauß veranlaßte daraufhin eine enquete. im april 1854 
konnte er den neuen entwurf in der Ministerkonferenz vorlegen. es brauchte ein weiteres 
Jahr, bis der reichsrat seine Begutachtung abgeschlossen hatte. am 21. Mai 1855 wurde 
die neue notariatsordnung genehmigt, ebenfalls nur für die österreichischen kronlän-
der51. in der Folge befragte der Justizminister die landesautoritäten der übrigen länder 
über die einführung des institutes. in der Ministerkonferenz am 7. april 1857 konnte er 
berichten, daß sich mit ausnahme des Banus von kroatien alle zustimmend geäußert 
hatten, außerdem hätten die handelskammern von Pest und agram die notare als ein 
dringendes Bedürfnis bezeichnet. es gab, wie gesagt, keine Diskussion mehr. Bach, der 
1852 gegen die einführung in Ungarn und Galizien gesprochen hatte, meldete sich nicht 
zu Wort. Der Vortrag des Justizministers wurde natürlich nicht sofort resolviert, sondern 
zuerst dem reichsrat zu Begutachtung übergeben. Der reichsrat schlug vor, die anzahl 
und die amtssitze die notare nicht nur provisorisch, wie es der Justizminister beantragte, 
sondern sofort definitiv festzulegen. Der kaiser folgte dem reichsrat, wodurch sich die 
sache noch einmal um mehrere Monate verzögerte. im oktober 1857 legte Justizminister 
nádasdy, der inzwischen krauß nachgefolgt war, die entsprechende Verordnung vor. sie 
wurde wiederum dem reichsrat zur stellungnahme überwiesen. schließlich wurde die 
notariatsordnung mit kaiserlichem Patent vom 7. Februar 1858 in Ungarn, siebenbür-

47 MK. v. 7. 4. 1857/IV.
48 rgbl. nr. 366/1850; dazu mit schöner Begründung und Diskussion MR. v. 30. 4. 1850/VI, ömr. ii/2, nr. 

333, MR. v. 23. 8. 1850/I, ömr. ii/3: Das Ministerium schwarzenberg, 1. Mai 1850 ‒ 30. september 
1850, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka und anatol schmied-kowarzik unter Mitarbeit 
von andreas Gottsmann (Wien 2006), nr. 386, und MR. v. 29. 9. 1850/I, ebd., nr. 404. 

49 MK. v. 24. 4. 1852/V, ömr. iii/1: Das Ministerium Buol-schauenstein, 14. april 1852 ‒ 13. März 
1853, bearbeitet von Waltraud heindl. Mit einem Vorwort von Friedrich engel-Janosi (Wien 1975), 
nr. 5.

50 MK. v. 20. 11. 1852/V, ömr. iii/1, nr. 64.
51 rgbl. nr. 94/1855; MK. v. 1., 8., 11. und 18. 4. 1855, ömr. iii/3: Das Ministerium Buol-schauen-

stein, 11. oktober 1853 ‒ 19. Dezember 1854, bearbeitet von Waltraud heindl. Mit einem Vorwort 
von Gerald stourzh (Wien 1984), nr. 217.
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gen, der serbischen Woiwodschaft mit dem temescher Banat, kroatien-slawonien und in 
Galizien mit krakau und der Bukowina eingeführt, zugleich wurden die anzahl und die 
amtssitze mit Ministerialerlaß vom 16. Februar 1858 kundgemacht52. Die somit erzielte 
rechtseinheit war aber nur von kurzer Dauer. in den ländern der stephanskrone wurden 
zwar die notare in den folgenden Monaten bestellt, und die notariatsordnung trat im 
lauf des Jahres 1859 in den einzelnen territorien zu verschiedenen Zeitpunkten in Wirk-
samkeit. Doch schon das oktoberdiplom versprach die Wiederherstellung der früheren 
Justizverwaltung in Ungarn, was mit den Beschlüssen der Judexkurialkonferenz von 1861 
verwirklicht wurde53. Damit wurde die notariatsordnung in Ungarn außer kraft gesetzt. 
in siebenbürgen galt sie theoretisch bis zum ausgleich von 1867. Für beide Gebiete galt 
dann die ungarische notariatsordnung von 1874. in kroatien-slawonien, das im separat-
ausgleich von 1868 eine rechtliche sonderstellung erhielt, blieb die österreichische nota-
riatsordnung von 1855 bis zum ende der Monarchie in kraft54. in cisleithanien kam es 
1871 zu einer novellierung der notariatsordnung.
nur wenige Zeilen des Ministerkonferenzprotokolls vom 5. Mai 1858 beanspruchte die 
einführung des Forstgesetzes vom 3. Dezember 1852 in den ungarischen ländern. innen-
minister Bach referierte seinen diesbezüglichen Vortrag, die konferenz stimmte zu. 
Dahinter verbarg sich aber ein großes und wichtiges Jahrhundertgesetz. schon in den 
1840er Jahren hatte man die arbeiten an der kodifizierung der in unterschiedlichen 
Waldordnungen festgelegten Bestimmungen für Waldnutzung und Waldschutz aufge-
nommen. Die Grundentlastung, durch die große Waldflächen ins eigentum der Gemein-
den übergingen, verstärkte das Bedürfnis nach einer möglichst reichseinheitlichen rege-
lung. Darüber hinaus wurde auch der Zustand der Wälder als schlecht empfunden, was 
auf eine wachsende Beanspruchung der Wälder und auch auf eine sensibilisierung dem 
Wald gegenüber schließen läßt, wie aus der Diskussion im Ministerrat anläßlich der 
Gesetzesvorlage im Dezember 1850 hervorgeht55. Der entwurf eines allgemeinen Forst-
gesetzes stammte vom österreichischen Bergrat und Professor der Forstwissenschaften 
rudolf v. Feistmantel56. Das Forstgesetz von 1852 unterstellte den gesamten Wald, unab-
hängig von der art des Besitzes, der staatlichen einwirkung. Die aufsicht wurde den 
politischen Behörden übertragen, die aber zur „Zuziehung der Beteiligten“ verhalten 
waren. es folgte dem Grundsatz der Walderhaltung im interesse der allgemeinheit, ohne 
gleichzeitig den eigentümer zu bevormunden. es galten das rodungsverbot, das auffor-
stungsgebot und das Waldverwüstungsverbot. Das sogenannte reichsforstgesetz von 

52 MK. v. 7. 4. 1857/IV, Anm. 18.
53 stefan Malfèr, Das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch in Ungarn zur Zeit des „Provi-

soriums“ 1861–1867. In: Zeitschrift für neuere rechtsgeschichte 14 (1992) 32–44.
54 Siehe dazu christian neschwara, österreichs notariatsrecht in Mittel- und osteuropa: zur Geltung 

und ausstrahlung des österreichischen notariats (= schriftenreihe des österreichischen notariats 13, 
Wien 2000) 27–38.

55 MR. v. 16. 12. 1850/VII, ömr. ii/4: Das Ministerium schwarzenberg, 14. oktober 1850 ‒ 30. Mai 
1851, bearbeitet und eingeleitet von Thomas kletečka unter Mitarbeit von anatol schmied-kowarzik 
(Wien 2011), nr. 434.

56 Johann steinkellner, rudolph von Feistmantel und sein einfluß auf die österreichische Forstwirt-
schaft (Diplomarbeit Universität für Bodenkultur, Wien 1983).
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1852 genoß hohe Wertschätzung57. es blieb in cisleithanien bis zum ende der Monarchie 
und darüber hinaus, in der republik österreich sogar bis 1975, in Geltung.
im april 1857 beantragte innenminister Bach die einführung des Gesetzes auch in den 
ungarischen ländern. Die Ministerkonferenz und der reichsrat befürworteten den 
antrag. am 24. Juni 1857 unterzeichnete Franz Joseph das einführungspatent58. ab 
1. Jänner 1858 galt das Forstgesetz also auch in Ungarn. hier war es allerdings nicht so 
lange in Geltung wie in cisleithanien, vielmehr wurde schon 1879 ein neues ungarisches 
Forstgesetz erlassen59.
ebenfalls von lakonischer kürze ist das Ministerkonferenzprotokoll betreffend die ein-
führung einiger Bestimmungen des stempel- und taxgesetzes in den ungarischen län-
dern60. Der Gegenstand fügt sich aber bestens in den großen Zusammenhang der rechts-
vereinheitlichung. Das steuer- und abgabenwesen war ein weites Feld für reformen. 
abgesehen von den schwächen und von der sozialen schieflage des vormärzlichen steu-
eraufkommens erforderten die dem staat seit 1848 zugefallenen neuen aufgaben zusätz-
liche Mittel: die Verstaatlichung der Verwaltung, die einführung der Gendarmerie, der 
stark erhöhte aufwand für die armee61. eine wichtige einnahmequelle waren die Gebüh-
ren von rechtsgeschäften. sie waren im ersten teil des stempel- und taxgesetzes von 
1840 geregelt. Dieses Gesetz stellte zwar eine beachtliche kodifizierungsleistung dar, war 
aber im aufkommen unzureichend und sozial ungerecht, indem es die großen Vermögen 
schonte62. schon im Februar 1850 gelang der beachtliche Wurf eines neuen Gebührenge-
setzes, das den ersten und umfangreichsten teil des Gesetzes von 1840 ablöste. Damit war 
ein effizientes und flexibles instrument geschaffen, das zu einem sozial differenzierten 
steueraufkommen im Bereich der Verkehrssteuern führte63. Dieses Gesetz wurde sofort, 
noch im Jahr 1850, auch in den ungarischen ländern eingeführt64. Der zweite, kürzere 
teil des Gesetzes von 1840 handelte von sehr unterschiedlichen abgaben wie der Dienst-
verleihungstaxe oder den Zahlungen, die für das Privileg der abhaltung von Wochen-
märkten, für die Gründung einer aktiengesellschaft, für die errichtung eines Fideikom-
misses usw. zu leisten waren. Dieser teil blieb in kraft, galt aber nicht in den ungarischen 

57 Franz schmid, Zum hundertjährigen Bestande des österreichischen Forstgesetzes. In: tiroler Waldwirt-
schaft. Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des reichsforstgesetzes in tirol (= schlern-schriften 125, 
innsbruck 1954) 54–66; Werner Pleschberger, staat und Wirtschaft. am Beispiel der österreichischen 
Forstgesetzgebung von 1950 bis 1987 (= studien zu Politik und Verwaltung 28, Wien/köln 1985)  
217.

58 Kurz darauf erschien eine Artikelserie Über die Waldkultur in Ungarn in der ost-Deutschen Post v. 25. 
7., 30. 7., 2. 8. und 14. 8. 1857.

59 istván n. kiss, Waldnutzung und -verwaltung in Ungarn (11. – 20. Jahrhundert). In: Ferenc Glatz 
(hg.), etudes historiques hongoises 1990, 3: environment and society in hungary (Budapest 1990) 
123–143, hier 125.

60 MK. v. 24. 12. 1857/II.
61 Siehe dazu harm-hinrich Brandt, Der österreichische neoabsolutismus: staatsfinanzen und Politik 

1848–1860, 2 Bde. (= schriftenreihe der historischen kommission bei der Bayerischen akademie der 
Wissenschaften 15, Göttingen 1978), hier 1, 439–590.

62 ebd. 1, 84 f.
63 ebd. 1, 478–439; rgbl. nr. 50/1850; MR. v. 26. 1. 1850, ömr. ii/2, nr. 264.
64 rgbl. nr. 329/1850; MR. v. 6. 7. 1850/V, ömr. ii/3, nr. 363.
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ländern. nach gehöriger Vorberatung wurde nun in Dezember 1857 auch dieser teil auf 
die ungarischen länder ausgedehnt65.
Während bei den bisher genannten Beispielen gerade einmal die tatsache der Übernahme 
eines Gesetzes in den ungarischen ländern protokolliert wird, bietet das vierte Beispiel 
eine ausführliche inhaltliche ergänzung zur Thematik, sodaß die Ministerkonferenzpro-
tokolle zur substantiellen Primärquelle werden. es ging um einen Paragraphen des aBGB. 
und um das Wuchergesetz von 1803, inhaltlich gesehen um ein wirtschaftspolitisches 
Thema. Der Paragraph 994 des aBGB. legte entsprechend dem Wuchergesetz von 1803 
die gesetzliche obergrenze für hypothekarkreditzinsen mit 5 % fest. Das aBGB. war in 
den ungarischen ländern im Jahre 1853 in kraft gesetzt worden – ein wesentlicher schritt 
hin zu einem einheitlichen rechtsraum66. Da aber hier die gesetzliche obergrenze für 
solche kredite 6 % betragen hatte, bewirkte die einführung des aBGB., daß Gelddarlei-
hen auf hypotheken nun weniger Zinsen abwarfen. Die kreditgeber suchten auf andere 
kreditformen auszuweichen, und bei den kreditnehmern entstand, so erzherzog albrecht, 
eine „Geldklemme“. Die großen Grundbesitzer, um die es hauptsächlich ging, kamen 
schwerer zu Geld. Daher schlug der Generalgouverneur als Zugeständnis an das land vor, 
hier den § 994 des aBGB. aufzuheben. 
ein solches Zugeständnis fand keine Befürworter in der Ministerkonferenz, im Gegenteil, 
der Justizminister regte an, überhaupt das ganze österreichische Wucherpatent von 1803 
auch in den ungarischen ländern einzuführen. nur Finanzminister Bruck vertrat eine 
andere Meinung, er wollte die gänzliche Freigabe des Geldverkehrs, also überhaupt die 
aufhebung des Wuchergesetzes und der entsprechenden Paragraphen des aBGB. aus 
dieser Fragestellung ergab sich eine zweitätige intensive Diskussion über die Verhältnisse 
in Ungarn und über die wirtschafts-, sozial- und rechtspolitischen aspekte der gesetzli-
chen regelung d. h. Beschränkung des Zinsfußes oder aber seiner Freigabe67. Diese Dis-
kussion reichte ins 18. Jahrhundert zurück und wiederholte sich seither in größeren 
abständen. sollte es eine gesetzliche obere Grenze des Zinsfußes für verliehenes Geld 
geben, oder sollte es dem freien spiel der kräfte überlassen werden, wieviel an Zinsen 
bedungen wurden? Je nach der antwort veränderte sich auch der Begriff des Wuchers, der 
im ersten Fall die Überschreitung der gesetzlichen obergrenze bedeutete, im zweiten Fall 
auf die unmoralische Übervorteilung des Gläubigers, z. B. den Mißbrauch seiner notlage, 
eingeschränkt war. Die Mehrheit der Minister lehnte sowohl die Zinsfreigabe überhaupt 
als auch eine ausnahme für Ungarn ab. Bruck stand mit seiner Meinung noch ganz allein 
da. erst im lauf der 1860er Jahre setzte sich die wirtschaftsliberale ansicht in dieser Frage 
immer mehr durch, bis schließlich 1866 auch der kaiser überzeugt werden konnte68.
Vorerst, anfang 1858, blieb alles beim alten, jedoch trug der kaiser dem Justizminister 
auf, das Wuchergesetz von 1803 „mit tunlichster Beschleunigung einer revision zu unter-

65 Zur neoabsolutistischen Steuerpolitik in Ungarn siehe Brandt, Der österreichische neoabsolutismus 1, 
493–534.

66 Siehe dazu ömr. iii/1, Index, Stichwort Ungarn.
67 MK. v. 23. und 25. 2. 1858/I.
68 Dazu stefan Malfèr, Vertragsfreiheit oder Wucherschutz? Das allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch und 

die Zinsfreiheit in österreich und in Ungarn – eine Diskussion aus der Zeit des neoabsolutismus (im 
Druck).
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ziehen, um dasselbe mit den entsprechenden Verbesserungen in allen kronländern ein-
führen zu können“. auch das war also ein schritt hin zur rechtsvereinheitlichung, der 
jedoch aus politischen Gründen dann nicht umgesetzt wurde.
andere reformen konnten gleich von anfang an im gesamten Umfang des reiches ein-
geführt werden. Dazu gehörte z. B. die einschneidende reform des Paßwesens und damit 
die Verwirklichung der reisefreiheit im Februar 185769. Bis dahin mußte für jede reise 
auch innerhalb des staates ein neuer Paß ausgestellt werden, und dieser mußte immer 
wieder vorgewiesen, hinterlegt oder vidiert werden. statt dessen konnte man nun für 
inlandsreisen bei den Bezirksämtern eine für ein Jahr gültige legitimationskarte bzw. für 
auslandsreisen bei den kreisämtern einen für drei Jahre gültigen reisepaß beantragen. 
Man hatte ein recht auf diese Dokumente, und wer in ihrem Besitz war, konnte ungehin-
dert reisen. Die kaiserliche Verordnung vom 9. Februar 1857 formulierte es so: „alle 
Paßrevisionen haben sich künftig auf die Grenze des staatsgebietes zu beschränken, es hat 
daher im inneren desselben von den bisherigen Vorweisungen, Vidierungen und ämtli-
chen hinterlegungen der reisepässe an bestimmten orten abzukommen.“ Das war in der 
tat eine große erleichterung für den Personenverkehr, ein stück liberalisierung, und 
zugleich wieder ein schritt in richtung einheit des staates. Der hintergrund der Maß-
nahme waren die allgemeine intensivierung des Verkehrs durch den eisenbahnbau, die 
Zunahme der gewerblichen und industriellen tätigkeit, man denke an die immer belieb-
teren industrieausstellungen, und schließlich die Bemühungen, einen mitteleuropäischen 
Wirtschaftsraum zu schaffen. Die meisten deutschen staaten hatten schon mit der Dres-
dener konvention vom 21. oktober 1850 die einführung von Paßkarten vereinbart70. 
Die österreichische Verordnung von 1857 schuf die Voraussetzung, daß nun auch die 
habsburgermonarchie dieser konvention beitreten konnte, auch wenn bis dahin noch 
einmal zwei Jahre vergingen71.
ebenfalls sofort für den ganzen Umfang des reiches galten die Gesetze zum schutz der 
gewerblichen Marken und zum schutz der Muster und Modelle für industrieerzeug-
nisse72. Beide Gesetze waren für österreich neuland. Geschützt waren bis dahin nur im 
rahmen des Urheberrechts das literarische und künstlerische eigentum und im rahmen 
des Patentrechts die erfindungen, sofern sie eine gewerbliche anwendung zuließen73. 

69 Kaiserliche Verordnung v. 9. 2. 1857, rgbl. nr. 31/1857, und Ministerialverordnung v. 15. 2. 1857, ebd. 
nr. 32/1857; MK. v. 16. 11. 1856/I, ömr. iii/5, nr. 375, MK. v. 6. 12. 1856/I, ebd., nr. 377, und MK. 
I v. 17. 12. 1856/I, ebd., nr. 380 ; hannelore Burger, Paßwesen und staatsbürgerschaft. In: Waltraud 
heindl – edith saurer (hg.), Grenze und staat. Paßwesen, staatsbürgerschaft, heimatrecht und 
Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie 1750–1867 (Wien/köln/Weimar 2000) 
1–172, hier 19–22.

70 ebd. 20; ludwig Bittner, chronologisches Verzeichnis der österreichischen staatsverträge, Bd. 3 (= 
Veröffentlichungen der kommission für neuere Geschichte österreichs 13, Wien 1914), nr. 2819 mit 
Literatur; Johann Freiherr Vesque v.Püttlingen, Uebersicht der österreichischen staatsverträge seit 
Maria Theresia bis auf die neueste Zeit, mit historischen erläuterungen (Wien 1868) 108.

71 ebd. 23; Ah. E. v. 4. 6. 1859; Ministerialverordnung v. 30. 10. 1859, rgbl. nr. 199/1859, in Kraft mit 
1. 1. 1860; Bittner, staatsverträge 3, nr. 3273; Vesque v.Püttlingen, staatsverträge 23.

72 Siehe MK. v. 29. 5., 2. und 9. 6. 1857 (= Sammelprotokoll Nr. 404).
73 Siehe dazu Werner ogris, Die rechtsentwicklung in cisleithanien 1848–1918. In: adam Wandruszka 

– Peter Urbanitsch (hg.), Die habsburgermonarchie 1848–1918, 2: Verwaltung und rechtswesen 


