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Abstract 
 
 
Architecture and urban design maneuver within a framework that is defined by politics, cultural and 
social conditions. This framework can be tighter or looser. 
Architecture and urban design rest on three pillars – the client, the architect and the builder. 
 
The projects commissioned by Joseph II. were significantly influenced by the Emperor himself in their 
concept, design and realization. Joseph II. relied on a small but very profound circle of consultants. 
Johann Alexander von Brambilla, his personal surgeon and confidant, was the consultant for all 
medical matters. 
  
From 1765 onwards a massive process of change began in Vienna’s building stock and appearance. 
Illuminated alleys accessed the Glacis and connected the city center with the suburbs. The suburbs 
urbanized; public facilities, hospitals and barracks were built next to newly developed residential 
areas. Key areas for urban development were defined. Urban design followed the principles for a 
healthy, green and livable city. Infrastructural facilities along with properly paved and illuminated 
streets and public parks were created. A large number of laws and regulations to enforce new 
sanitary guidelines were enacted. 
  
In order to understand the background of the changes in the city of Vienna during the reign of Joseph 
II., one must understand the passions and motivations of the Emperor. These become obvious when 
studying the travelogue of his trip to France in 1777. All cities that were visited were precisely 
analyzed in terms of sanitary, military and economic concerns.    
  
In France Joseph II. became familiar with almost utopian ideas about an architecture that is referred 
to as revolutionary Neo-Classicism. Still, the design of most of the construction activity that he so 
strongly initiated was guided by strict pragmatism. The name of imperial and royal court architect 
Isidore Canevale was closely connected with the architectural change in the city of Vienna and the 
turn to Classicism. His designs blended Rococo and revolutionary Neo-Classicism with an artistic 
tension characteristic for his time. Numerous designs displayed octagons drawn by the Emperor 
himself. With all these measures Joseph II. laid the foundation for turning Vienna into a modern, 
open-minded European metropolis in the future – a city to benefit its people. 
  
The area between Waehringerstrasse and Alserstrasse was designated one of city’s development 
zones. From 1783 to 1785 the Medical District was formed here – ranging from the Josephinum as an 
educational institution to various hospitals. 
This district consisted of the General Hospital with 2,000 beds; the Military Hospital with 1,200 beds; 
an institute for the mentally ill with 250 beds and the Medical-Surgical Academy for 200 students, 
complete with a dormitory and a medicinal herb garden. 
Therefore the Medical District became the largest in Europe at that time.     
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Kurzfassung 
 
 
Architektur und Städtebau bewegen sich in einem Rahmen, der durch die Politik, sowie durch 
kulturelle und soziale Bedingungen abgesteckt wird. Dieser Rahmen kann weiter oder enger 
gesteckt werden. 
Architektur und Städtebau werden auch von drei „Säulen“ getragen – dem Auftraggeber, dem 
Architekten und dem Bauausführenden.  
 
Gerade die von Joseph II. beauftragten Projekte sind durch seine große Einflussnahme auf Konzept, 
Entwurf und Umsetzung gekennzeichnet. Dabei stützte sich Joseph II. auf einen kleinen, aber 
hochkarätigen Beraterkreis. In allen medizinischen Belangen war dies sein persönlicher Chirurg und 
Vertrauter Johann Alexander von Brambilla. 
 
Ab 1765 setzte im Baubestand und in der Erscheinung von Wien ein massiver Veränderungsprozess 
ein. Erleuchtete Alleen erschlossen das Glacis und verbanden die Innenstadt und Vorstädte 
miteinander. Die Vorstädte wurden urbanisiert, öffentliche Einrichtungen, Spitäler, Kasernen 
wurden im Anschluss an neue Wohngebiete errichtet. Schlüsselgebiete für die Stadtentwicklung 
wurden definiert. Die Stadtplanung folgte den Prinzipien einer gesunden, durchgrünten und 
lebenswerten Stadt. Infrastruktureinrichtungen, saubere, gepflasterte und beleuchtete Strassen und 
öffentlich zugängliche Parkanlagen wurden geschaffen. Viele gesetzliche Regelungen zur 
Durchsetzung neuer Stadthygienerichtlinien wurden erlassen.  
 
Um die Hintergründe für den Wandel Wiens während der Regentschaft Joseph II. verstehen zu 
können, muss man die Interessen und Motive des Kaisers verstehen. Deutlich wird das, wenn man 
die Reiseberichte über die Frankreichreise im Jahr 1777 studiert. Stets wurden neue Städte 
akribisch nach hygienischen, militärischen und wirtschaftlichen Belangen genauestens studiert.    
 
Joseph II. hatte Architekturvorstellungen, die nahe an Utopien reichten, die er in Frankreich 
kennenlernte und als Revolutionsklassizismus bezeichnet wird dennoch folgte die von ihm so stark 
geförderte Bautätigkeit einer strengen Pragmatik. 
Der architektonischen Wandel Wiens hin zum Klassizismus war maßgeblich mit dem Namen des  
K.K. Hofarchitekt Isidore Canevale verbunden. In seinen Arbeiten verband sich die für seine Zeit 
charakteristische Spannung zwischen Rokoko und dem revolutionär wirkenden Klassizismus. 
Zahlreiche Planungen ergaben Oktogone, bei diesen legte jedoch der Kaiser selbst Hand an. 
Mit seinen Maßnahmen stellte Joseph II. die Weichen, um aus Wien eine moderne, offene und 
europäische Großstadt zu machen – eine Stadt zum Wohl für die Menschen.  
 
Zu einem der Entwicklungsgebiete wurde der Bereich zwischen Währingerstrasse und Alserstrasse 
bestimmt. Hier entstand 1783 bis 1785 der medizinische Distrikt - vom Josephinum als 
Bildungsanstalt bis zu verschiedenen Krankenhäusern.  
Dieser Distrikt bestand aus dem Allgemeinen Krankenhaus mit 2.000 Betten, einem Garnisonspital 
mit 1.200 Betten, einer Anstalt für geistig Kranke mit 250 Betten und einer medizinisch-
chirurgischen Akademie für 200 Studenten, einem Internatsgebäude für die Zöglinge und einem 
Heilkräutergarten. 
Damit wurde der medizinische Distrikt zur größten Spitalseinrichtung Europas seiner Zeit.  
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The “face” offered to the city was the academy building – the present-day Josephinum – which was 
oriented towards the Waehringerstrasse and painted in a light color referring to natural stone. The 
strictly symmetrical complex consisted of three wings and had the shape of a capital letter “E”, with 
a French style courtyard that was unusual in Vienna. Typologically it can be considered a royal 
palace. Instead of royal apartments there were exhibition halls for the medical-surgical collections. 
The building typology was not a coincidence; this institution also served representational purposes. 
Joseph II. guided numerous guests, including guests of state such as the Russian heir to the throne, 
through the surgical academy and the collections of instruments and anatomic wax models. They 
were a symbol for the modern way of thinking – for the Enlightenment.    
  
There is no doubt that the Josephinum is very special monument of cultural heritage. It is not only an 
architectural manifestation of Neoclassicism in Austria; it is also a declaration for the Enlightenment 
policies of Joseph II. and for the medical sciences. 
  
The historical monument character is not only defined by the building itself, but also by the large 
amount of inventory and furniture, the library and the collection of anatomic wax models which 
have been preserved to our day. They were either fabricated or acquired for this specific location and 
are an essential part of the Josephinum monument.   
  
 Monuments of cultural heritage are protected by law, but they are still subject to deterioration and 
decay. Ongoing maintenance is an indispensable requirement to avoid damage or loss. Monuments 
are not static or frozen in time. Changes may take place, but the character of the monument must be 
defined first. Systematic analyses are obligatory. The “melody” of the building has to be detected, the 
“rhythm” in which it was designed. The essential elements of a monument must be maintained in any 
case; otherwise the historical value would be lost. Adoptions to technical and functional demands 
are desirable to improve its protection and to ensure its use. Only through use does a monument keep 
its vitality. 
  
Once the Josephinum was considered to be a top sight in Vienna. Today the Medical District has 
extended considerably and is unique in its complexity. The Josephinum was established for research, 
teaching and the arts. In the future this vibrant monument should continue to fulfill its purpose: 
Josephinum – Classicism. Enlightenment. Center of Medical Sciences. 
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Das „Gesicht“ bildete das Akademiegebäude - das heutige Josephinum – das sich zur 
Währingerstrasse hin öffnete und monochrom in einem hellen Natursteinton gehalten war. Die 
streng symmetrische Dreiflügelanlage in Form eines großen „E“ hatte einen für Wien ganz 
ungewöhnlichen französischen Ehrenhof und stellte bautypologisch einen fürstlichen Palast dar, 
statt der fürstlichen Appartements fanden man hier die Sammlungsräume. Das war auch 
keineswegs zufällig. Denn diese Einrichtung diente auch der Repräsentation. Joseph II. zeigte 
zahlreichen Gästen, auch Staatsgästen wie dem russischen Thronfolger, die chirurgische Akademie, 
die Instrumenten- und die anatomische Wachsfigurensammlung, sie wurde zu einem Symbol für 
modernes Denkens – für die Aufklärung.  
 
Das Josephinum ist zweifelsohne ein ganz besonderes Denkmal kulturellen Erbes, denn es ist nicht 
nur ein architektonisches Manifest für den Klassizismus in Österreich, es ist zugleich ein Manifest 
der josephinischen Aufklärungspolitik in Österreich und ein Manifest der medizinischen 
Wissenschaften. 
 
Der Denkmalcharakter ist nicht nur durch das Gebäude bestimmt, sondern auch durch die in Teilen 
erhalten gebliebene Einrichtung und Ausstattung, die Bibliothek und die Sammlung der 
anatomischen Wachsmodelle wurden für diesen Ort hergestellt oder angeschafft. Sie sind ein 
wesentlicher Bestandteil des Denkmals Josephinum.    
 
Denkmale sind geschützt, aber sie unterliegen Verfallserscheinungen, ihre laufende Pflege ist daher 
unabdingbar, um Verfall oder Verlust zu vermeiden. 
Denkmale sind auch nicht statisch, sie sind nicht „frozen in time“, sondern können auch 
Veränderungen erfahren, wobei zuerst der Denkmalcharakter zu definieren ist. Das setzt eine 
gründliche Analyse voraus, um die „Melodie“ eines Gebäudes zu erfassen, den „Rhythmus“ in dem 
sie einst entworfen worden sind. Die wesentlichen Elemente eines historischen Werkes sind in 
jedem Fall zu erhalten, da sonst die Denkmalwürdigkeit verloren gehen würde. Anpassungen an 
technische oder funktionale Erfordernisse sind aber wünschenswert, um damit den Schutz zu 
verbessern und die Nutzung zu gewährleisten. Denn erst durch die Benützung bleiben Denkmale 
lebendig. 
 
Einst galt das Josephinum als eine der Top-Sehenswürdigkeiten in Wien. Heute ist der medizinische 
Distrikt wesentlich vergrößert und in seiner Komplexität weltweit einzigartig.      
Das Josephinum wurde für Forschung, Lehre und Kunst errichtet. Als lebendiges Denkmal soll dieses 
Haus auch in Zukunft diese Intention erfüllen: 
Josephinum – Klassizismus. Aufklärung. Zentrum der Medizin. 
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Ziel – Inhalt – Methode der Arbeit 
 

 
Eigentlich sollte es ein knapper Artikel über ein großartiges Denkmal werden. Ein Denkmal, das wie 
ein ungehobener Schatz schlummert und mehr Aufmerksamkeit verdient und dringend einer 
umfangreichen Restaurierung bedarf, um nicht weiter Schaden zu nehmen. Ein Denkmal, das für 
künftige Generationen erlebbar bleiben und ein wenig seines einstigen Glanzes wiederbekommen 
muss. Doch im Arbeitsprozess stellte sich heraus, dass eine weitaus umfassendere Behandlung der 
Institution Josephinum nötig ist, um diese in angemessenem Ausmaß zu untersuchen. 
 
Ziel dieser Arbeit ist eine über das konkrete Projekt hinausreichende Methode der 
Denkmalforschung aufzuzeigen, die Baugeschichte mit Zeitgeschichte verknüpft, um ein Bauwerk 
nicht bloß in seiner Form, sondern in seinem Wesen zu erfassen. Mit dieser gewonnenen Erkenntnis 
lässt sich eine Struktur entwickeln, nach der eine zukunftsorientierte Entwicklung eines 
Baudenkmales geplant werden kann. Ein Denkmal ist stets eingebettet in einen konkreten 
historischen und einen örtlichen Kontext. Architektur und Inhalt eines Gebäudes gerade dieser 
Epoche bilden eine Einheit, die nicht voneinander getrennt werden können ohne einen 
Verständnisverlust hervorzurufen. 
 
Wien ist eine Stadt mit vielen Facetten, sie ist auch: Stadt der Medizin. Die Weichen dafür sind zur 
Zeit der Aufklärung in Österreich, also unter Kaiser Joseph II., während seiner 
fünfundzwanzigjährigen Mitregentschaft und zehnjährigen Alleinregentschaft als römischer Kaiser, 
König von Ungarn, Erzherzog von Österreich und nicht zuletzt als Graf von Falkenstein, gestellt 
worden, da ihm als überzeugtem Aufklärer, die Entwicklung der Medizin und Chirurgie ein 
besonderes Anliegen war. Die Chirurgie galt auch in anderen Staaten als Schlüsseldisziplin der 
Aufklärung. 
 
 „Was ist Aufklärung?“, diese Frage stellte sich Immanuel Kant in seiner gleichnamigen Schrift von 
1784. Im Folgenden wird dieser Frage im Kontext von Klassizismus und Medizin nachgegangen.  
 
Politik und Architektur – Aufklärung und Klassizismus – sind in diesem Zusammenhang nicht zu 
trennen. Zentrales Ziel der Aufklärung – nicht nur in Österreich – war das Aufbrechen 
überkommener feudaler Strukturen und eine Modernisierung in Richtung eines modernen und 
zentralistischen Wohlfahrtsstaates, wo nicht nur der Bürger gegenüber dem Staat, sondern auch 
der Staat Pflichten gegenüber dem Bürger hat. Die Gesundheit des Staates setzt gesunde Bürger 
voraus.  
Die Chirurgie half Menschen nach Unfällen und Verwundungen nicht als Invalide zu enden, sondern 
wieder in den Arbeitsprozess und die Gesellschaft eingegliedert zu werden. Neue chirurgische 
Instrumente machten diese Disziplin zu einer modernen Wissenschaft mit Schnittstellen zur 
Mechanik. So wurde die Chirurgie zur Schlüsseldisziplin der Aufklärung.  
 
Es gibt ein Gebäude, das die Schnittstelle zwischen Aufklärung und Klassizismus bildet, der 
Chirurgie im Besonderen gewidmet ist und Ausdruck der Regentschaft eines Kaisers ist. Ein 
Manifest der Aufklärung und des Klassizismus – das Josephinum.  
Gleichzeitig ist dieses Denkmal der Schlüssel für den medizinischen Distrikt, der zur selben Zeit 
entstand und in dieser Form einmalig ist. 
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Im Folgenden wird das politische, gesellschaftliche und kulturelle Umfeld zur Zeit der Planung und 
Errichtung des Josephinums analysiert, die Hintergründe der Standortwahl und Baukörperform 
beleuchtet sowie das Leben und Werk der beteiligten Personen erforscht.   
Untersucht werden hier – über die Schnittstellen hinaus – die Bedingungen, die 
Projektentwicklung, die Entwurffindung und die Umsetzung eines gewaltigen Baukomplexes unter 
besonderer Beachtung der medizinisch-chirurgischen Akademie, dem heutigen Josephinum.  
Insgesamt handelte es sich um eine beachtliche Bauleistung. 
Schon damals zählten Gesundheitsbauten zu den komplexesten Bauaufgaben, bei denen der Stand 
der medizinischen Wissenschaft einen wesentlichen Einfluss auf Form und Konstruktion hatte, was 
eine enorme Dichte an Kommunikation und Austausch zu diesem Thema in ganz Europa 
voraussetzte. Nahezu ein Wettrüsten auf diesem Gebiet ist in ganz Europa zu beobachten. Auch 
diesen Aspekten wird im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen.  
 
Mit dem Josephinum wurde nicht nur ein Gebäude für die Wissenschaft, sondern ein 
Repräsentationsbau als Ausdruck einer bestimmten Politik geschaffen. Ein Vorbild das weithin und 
lang anhaltend bis heute wirkt.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

I. Der Kaiser und sein Chirurg 
 
 

    
Abb. 1. Anton von Maron, Kaiser Joseph II., 1775.                  Abb. 2. Johan Dallinger v. Dalling?, J. A. v. Brambilla, 1788.  

 
1. Joseph II. – der Reformkaiser 
 
Die Aufklärung in Österreich ist mit Kaiser Joseph II. untrennbar verbunden. Seine Politik als 
Mitregent und später als Alleinregent war so nachhaltig, dass vieles bis in unsere Gegenwart 
nachwirkt. Geprägt war seine Politik maßgeblich durch seine intensive Ausbildung zum Monarchen 
und seine Eindrücke und Erfahrungen, die Joseph II. auf seinen Reisen gesammelt hatte. Getragen 
wurde seine Politik auch durch einen Kreis aufgeklärter Berater, die auf die Meinungsbildung des 
Kaisers einwirkten.  
Die Bewertung seiner Person und seiner Leistungen fällt aufgrund seiner unangepassten Art und 
nicht zuletzt aufgrund von Intrigen, die bis heute nachwirken, sehr unterschiedlich aus. Bei genauer 
Betrachtung von Primärquellen entsteht das Bild einer faszinierenden Person mit vielen Talenten. 
 
Joseph wurde am 13. März 1741 als Thronfolger geboren. Er war Enkel von Kaiser Karl VI. (1. 
Oktober 1685, Wien – 20. Oktober 1740, Wien) und Sohn von Kaiser Franz I. (8. Dezember 1708, 
Nancy – 18. August 1765, Innsbruck) und dessen Frau Maria Theresia (13. Mai 1717, Wien – 29. 
November 1780, Wien), die als österreichische Erzherzogin Regentin der Habsburgischen Erblande 
und weiterer Länder war. Getauft wurde er auf den Namen Joseph Benedict August Johann Anton 
Michael Adam.  
Dazu schrieb das Wiener Diarium: 
„Heute in der fruhe zwischen 2 und 3 Uhr seynd Ihre Majestät die Königin zu Hungern und Böheim, 
Erz-Hertzogin zu Österreich, unsere Allergnädigste Landes-Fürstin und Frau eines schön- und 
wolgestalteten Ertz-Herzogen zu unaussprechlicher Freude Allerhöchster Herrschaften wie auch zum 
höchsten Trost alhiesiger Inwohner und gesammter Königl. Erb-Königreichen und Landen glücklichst 

http://de.wikipedia.org/wiki/8._Dezember�
http://de.wikipedia.org/wiki/1708�
http://de.wikipedia.org/wiki/Nancy�
http://de.wikipedia.org/wiki/18._August�
http://de.wikipedia.org/wiki/1765�
http://de.wikipedia.org/wiki/Innsbruck�
http://de.wikipedia.org/wiki/1717�
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien�
http://de.wikipedia.org/wiki/29._November�
http://de.wikipedia.org/wiki/29._November�
http://de.wikipedia.org/wiki/1780�
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien�
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entbunden worden; von welcher glüklichen Entbindung alsogleich der Ruf mithin ein 
immerwährendes Jubel-Geschrey durch alle Gassen noch bey eitler Nacht erschollen. Von dieser 
glücklichen Entbindung seynd auch die Nachrichten mittels Abfertigung einiger Kammer-Herren, 
Truhsessen und respektive Expresso an unterschiedliche auswärtige Höfe abgefertigt worden.“1 
 
Er war der älteste Sohn von 16 Kindern und wuchs mit neun Geschwistern auf, sechs seiner 
Geschwister verstarben schon im Kleinkindalter. Die Mutter ging Regierungsgeschäften nach, der 
Vater verschiedenen anderen Tätigkeiten. Franz I. war nicht nur Deutscher Kaiser und berühmter 
Mäzen von Kunst und Wissenschaft, sondern auch sehr erfolgreich als Kaufmann und war Lieferant 
von Rüstungsgütern, wobei er nicht nur Österreich, sondern auch Preußen belieferte.2   
Das Familienleben am kaiserlichen Hof war sehr herzlich, was damals für einen Fürstenhof unüblich 
war. Bezeichnend ist auch der Umstand, dass Maria Theresia gegen die Verwendung der 
Prügelstrafe eintrat und in ihrer Familie danach handelte. Kreativität nahm in der Erziehung der 
Habsburger großen Raum ein, so hatte das Interesse an Musik am Wiener Hof Tradition, die Kinder 
zeichneten, und es wurde Theater gespielt.3  
 
„Abends aber wurde von Dames und Cavalliers eine Comédie in dem neuen Theatro zu Schönbunn 
produciret, le dissapatuer genant, mit drei Balleten untermischet und zeiget deren Nahmen 
beiliegendes Schema. Zum Schluß machte der Ertzherzog Joseph in französischer Kleidung ein 
Compliment en vers francais, so die Fürstin v. Trautsohn componiret und in sich sehr schön ware; 
allein da es in etwas zu lang und das Kind von Natur sehr lebhafft und distract, hat mann sehr wenig 
davon verstanden. Annebnes wurde auch critisiret, dass der Ertzherzog zum Schluß vive Cesar 
ausruffen und die übrigen Persohnen aus dem Theatro disen Ruff, wie es bei denen deutschen 
Comoedianten Herkommens ist, wiederhollen musten.“ 4 
 

 
Abb. 3. Martin van Meytens (Mytens), Kaiserliche Familie, 1754, Joseph II. links neben Mutter stehend. 

                                            
1 Wiener Diarium, 13. März 1741. 
2 Zedinger, Renate, Franz Stephan von Lothringen (1708–1765) – Monarch  Manager  Mäzen, Böhlau Verlag, Wien, 2008, 
224. 
3 Fussenegger, Gertrud, Maria Theresia, Verlag Fritz Molden, Wien, 1980, 219. 
4 Khevenhüller-Metsch, Fürst Johann Josef, Gesellschaft für Neuere Geschichte Österreichs (Hg.), Aus der Zeit Maria 
Theresias – Tagebuch des Fürsten Johann Josef Khevenhüller-Metsch, kaiserlichen Obersthofmeisters 1742–1776, Band 1 
– 1745–1749, Verlag Adolf‚ Holzhausen, Wien, 1908, 180. 
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Die Geschwister hatten zu ihren Eltern, aber auch untereinander enge Beziehungen, die sie meist 
ihr ganzes Leben und über große Distanzen mittels Briefen und Besuchen aufrecht erhielten. Die 
Sympathien waren aber untereinander nicht gleich verteilt. Aus der Korrespondenz geht hervor, 
dass Joseph zu Maria Antonia, genannt Antoinette ein fürsorgliches Verhältnis hatte, während 
jenes zu Leopold distanzierter war. Später entwickelte sich zwischen den beiden Brüdern eine 
gewisse Konkurrenz, die letztlich in den sogenannten Istanbuler Briefen gipfelte.5 
  
 

 
Abb. 4. Maria Theresia am Schreibtisch sitzend, zusammen mit ihrer Tochter Marie-Christine, dahinter ein Bildnis von 
Joseph II., vor 1780.  
 
Joseph wird als nicht besonders groß beschrieben. Er soll noch weniger Habsburger als Maria 
Theresia gewesen sein und mehr welfische, lothringische Eigenschaften gehabt haben, wie kleine 
Backentaschen und ein zurückweichendes Kinn. Er hatte blaue Augen und ein ebenmäßiges 
Gesicht. Sein ganzes Leben lang war er schlank.6 
Bis zu seinem siebten Lebensjahr wurde der Thronfolger von Frauen erzogen. Diese eher freie 
Erziehung endete 1748 als der Ungar und Feldmarschall, Graf Karl Batthyány, an die Spitze des 
Hofstaates gestellt wurde. Er sollte Joseph auf seine Aufgaben als Regent vorbereiten. Damit 
begann die militärische Strenge in der Erziehung des jungen Erzherzogs.  
Ein genauer Tagesplan wurde eingeführt: dreiviertel sieben Uhr aufstehen und Gebet verrichten, 
acht bis neun Uhr Lateinunterricht, dreiviertel zehn bis halb elf Geschichte, danach Deutsch- und 
Schönschreibunterricht. Nach dem Mittagessen folgten eine Stunde Geographie und Religion neben 
zwei halbstündigen Gebeten. Ein Messbesuch komplettierte die Tagesordnung.7  
Außer dem Soldaten, Graf Batthyány, hatten noch zwei andere Lehrer das Vertrauen des 
Kaiserpaares: Der Vizekanzler des Directoriums in publicis et camerealibus, Freiherr Johann 
Christoph Bartenstein, und der Oberstkämmerer Graf, später Fürst Johann Joseph Khevenhüller.8 
Bartenstein hielt die Kenntnis von Geographie und Wirtschaftskunde unentbehrlich für einen 
Regenten. Das Studium der Geschichte würde helfen, den Mangel an eigenen Erfahrungen zu 
kompensieren. Joseph erhielt Unterweisungen in allen Belangen der Habsburgischen Länder wie 
Gesellschaft, Verfassung, Religion und Wirtschaft sowie in den Rechtswissenschaften. Traditioneller 
Weise erlernten alle Habsburgischen Söhne ein Handwerk, Joseph II. entschied sich für die 
Buchdruckerlehre.9  

                                            
5 Diese Briefe waren Fälschungen, die Leopold herstellen ließ und als Briefe seines Bruders Joseph II. ausgab, um diesen 
in einem negativen Bild erscheinen zu lassen. Obwohl falsifiziert, werden sie gelegentlich sogar bis heute als Quelle 
herangezogen und tragen zu einem verfälschten Bild Joseph II. bei, wie auch bei der 2006 erschienenen Biographie von 
Hans Magenschab. 
6 Mikoletzky, Lorenz, Kaiser Joseph II. – Herrscher zwischen den Zeiten, Muster-Schmidt, Göttingen, 1979, 8f. 
7 Ebenda, 14. 
8 Ebenda, 8f. 
9 Ebenda, 10. 
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Sein Interesse galt praxisorientierten Wissenschaften wie Technologie, Mechanik und der 
Chirurgie.10 Insgesamt erfuhr er eine eingehende Ausbildung bis zu seiner Hochzeit. 
 
Während des Siebenjährigen Krieges zwischen Österreich und Preußen heiratete der Thronfolger am 
6. Oktober 1760 eine Enkelin König Ludwig XV. von Frankreich, Prinzessin Isabella von Parma. Diese 
Allianz, wie auch die von Louis und Maria Antonia (Antoinette), sollte die Französischen und 
Österreichischen Herrscherhäuser näher aneinander binden. Obwohl es eine Zeit der Not war, 
machte Maria Theresia diese Hochzeit zu einem rauschenden Fest. Es wurde zum letzten Auftakt 
des Barock – zu einer Prachtentfaltung von Glanz, Fülle und Lebenslust.  
Eine Woche vor der Vermählung traf das Brautpaar in Laxenburg, im Garten des Grafen Daun, der 
neben dem Sitz der kaiserlichen Familie lag, zusammen. Josephs sämtliche Erwartungen wurden 
übertroffen, und es wird berichtet, dass er überglücklich war. Beim Anblick der zarten und 
melancholischen Schönheit seiner Braut soll er errötet sein und Tränen in den Augen gehabt 
haben.11 Am Hochzeitstag hielt die Braut Einzug in Wien, um in der Augustinerkirche getraut zu 
werden. In allen Straßen standen die Bürger Wiens in Schmuck und Waffen, der Hofburgbezirk 
wurde durch Triumphpforten gerahmt.  
 

     
Abb. 5. Werkstatt Martin van Mytens, Einzug der Braut.         Abb. 6. Isabella von Parma. 
 
Ein siebenbürgischer Adeliger beschrieb das Ereignis folgendermaßen: „Zuerst zog das Regiment des 
Kaisers vorbei, dem herrliche 120 Prunkkarossen folgten, die von prächtig aufgezäumten Pferden 
gezogen wurden. … Der stolze Wuchs der Braut, ihre schwarzen Augen und Brauen, ihre kunstvolle 
Frisur, das mit den kostbaren Steinen überladene Diadem und ihr Kleid aus Silberbrokat zogen alle 
Blicke an. Nach den Hochzeitszeremonien wurde bei Einbruch der Nacht vor der Hofburg und am 
Stephansplatz eine Illumination veranstaltet, wie man sie bisher noch nicht gesehen hatte. Der 
Schimmer des Lichts von nahezu 3000 Lampions stieg sogar über die vierstöckigen Häuser hinweg. 
Im inneren Burghof brannten zwei Reihen von 3000 weißen Wachskerzen und unzähligen Fackeln. 

                                            
10 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums, Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
Militärsanitätswesens in Österreich, in: Paracelsus-Beihefte, Sonderheft, Hollinek, Wien, 1956, 14. 
11 Mikoletzky, Lorenz, Kaiser Joseph II. – Herrscher zwischen den Zeiten, Muster-Schmidt, Göttingen, 1979, 14. 
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Die ganze Nacht war die Stadt erfüllt vom Gedränge, den Rufen, der Musik und den Tänzen der 
Bevölkerung, so dass man darüber fast die Stimmen der Kanonen nicht mehr hörte, die auf den 
Bastionen unaufhörlich feuerten.“12 
 
 
Joseph hatte zwei wichtige Bezugspersonen in seinem Leben: seine Mutter und Isabella. Er liebte 
seine Ehefrau, denn sie war nicht nur sehr schön, sondern auch sehr gebildet – vor allem 
naturwissenschaftlich. Sie war voll sprühender Ideen und sehr geistvoll. Allerdings neigte sie auch 
zu krankhaften Komplexen: „Ich liebe Dich wie eine Wahnsinnige“ soll die zwanzigjährige Isabella 
von Parma zu ihrem Ehemann Joseph gesagt haben.13 Sie wurde nicht nur von ihrem Mann, sondern 
auch von ihren Schwiegereltern herzlich aufgenommen und wurde der Liebling aller. In ihrer 
Schwägerin Marie-Christine, genannt Mimi, fand sie eine Freundin. Isabella spielte Violine, 
zeichnete und malte, hatte aber auch Verständnis für abstrakte Wissenschaften und widmete sich 
der Musik als auch der Schriftstellerei. Von einer Reise des jungen Paares durch das österreichische 
Voralpenland schrieb Joseph an seine Mutter: „Ich wünsche mir in der Welt nichts als die 
Anerkennung Ew. Majestät und die Freundschaft meiner Frau. Mein Wohl kommt von diesen beiden 
Personen.“14  
 
Am 20. März 1762 wurde ihr erstes Kind geboren: die kleine Maria Theresia. Isabella aber wurde 
zunehmend melancholisch. Während sie zum zweiten Mal nach zwei Fehlgeburten im siebenten 
Monat schwanger war, erkrankte sie im November 1763 an den Pocken (Blattern) und erlitt am 22. 
November eine Frühgeburt. Diese zweite Tochter wurde, wie ihre Tante, auf den Namen Christine 
getauft, doch das Mädchen starb am selben Tag. Joseph pflegte – trotz Ansteckungsgefahr – seine 
todkranke Frau, die nur noch von ihm gefüttert werden wollte und dennoch fünf Tage später in den 
Armen ihres Mannes starb.15 Joseph war verzweifelt. Die Kunst der Ärzte hatte nicht helfen können. 
„Alles habe ich verloren, meine angebetete Gattin, der Gegenstand meiner ganzen Liebe ist nicht 
mehr!“ schrieb er seinem Bruder Leopold.16 Der Thronfolger litt so sehr unter dem Verlust seiner 
geliebten Frau, dass er nie mehr heiraten wollte.17 

Wenige Monate später reiste der Thronfolger mit seinem Vater nach Frankfurt, um dort am 27. 
März zum deutschen König gewählt zu werden. Sein Wahlspruch lautete: Virtute et exemplo (Mit 
Tugend und Beispiel). Wenige Tage später folgte dann die Krönung im Frankfurter „Römer“ und 
Joseph wurde zu Joseph II. Er fühlte sich in den Krönungsgewändern jedoch nicht wohl: „…sie 
haben ein furchtbares Gewicht, ich fürchte, mir wird schlecht darin werden. Die Krone allein wiegt 
vierzehn Pfund und die ganze Aufmachung über einhundertdreißig! … Ein ganz hübsches Gewicht, 
um es den ganzen Tag auf dem Leib zu tragen!“18 Begleitet wurde die Zeremonie von zahlreichen 
Zuschauern unter denen auch der jugendliche Johann Wolfgang Goethe zu finden war, der in 
Dichtung und Wahrheit Jahre später seine Erinnerungen daran verarbeitete.19  

Für Joseph II. war die Fahrt nach Frankfurt die erste große Reise. Das Reisen selbst war zu jener Zeit 
mit großen Strapazen verbunden und die medizinische Versorgung musste für den jungen König 
sichergestellt werden. So wurde ein persönlicher Mediziner für den Thronfolger bestellt, der ihn 

                                            
12 Rettegi, Georg, Zitat in Hennings, Fred Das Josephinische Wien, Verlag Herold, Wien, 1966, 15f. 
13 Schreyvogl, Friedrich, Joseph II. – ein Jahrhundert zu früh, Buchgemeinschaft Donauland, Wien, 1964, 26. 
14 Hennings, Fred Das Josephinische Wien,  Verlag Herold, Wien, 1966, 18. 
15 Magenschab, Hans, Joseph II. – Österreichs Weg in die Moderne, Amalthea Signum Verlag, Wien, 2006, 43. 
16 Mikoletzky, Lorenz, Kaiser Joseph II. – Herrscher zwischen den Zeiten, Muster-Schmidt, Göttingen 1979, 15. 
17 Ebenda, 16. 
18 Hennings, Fred, Das Josephinische Wien, Verlag Herold, Wien, 1966, 19. 
19 Mikoletzky, Lorenz, Kaiser Joseph II. – Herrscher zwischen den Zeiten, Muster-Schmidt, Göttingen, 1979,16. 
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fortan begleiten sollte, allerdings kein Medicus, sondern ein Chirurgicus aus der Lombardei: Johann 
Alexander von Brambilla. 
 
Da ein Thronfolger kein Witwer sein sollte, machte sich Maria Theresia auf die Suche nach einer 
geeigneten Braut. Josephs Wahl fiel auf Maria Louise, die jüngere Schwester seiner verstorbenen 
Frau. Dies war jedoch unmöglich, da sie bereits mit dem Sohn des spanischen Königs verlobt war. 
Weil Joseph also nicht eine Braut bekommen konnte, die seiner verstorbenen Frau nahe gekommen 
wäre, überließ er es seiner Mutter eine politisch passende Frau für ihn zu finden. Letztlich fiel die 
Wahl auf die Tochter und Erbin von Kaiser Karl VII., Maria Josepha von Bayern.20 Joseph versuchte 
diese Ehe zwar abzuwenden, doch ihm blieb keine Wahl. Am 23. Jänner 1765 heiratete er seine 
wenig attraktive Cousine zweiten Grades.21 
 
Die Hochzeitsfeierlichkeiten wurden begleitet von künstlerischen Darbietungen der kaiserlichen 
Familie. Dazu wurde im Schloss Schönbrunn eigens ein Theater eingerichtet und die Oper „Il 
Parnasso confuso“ von Christoph Willibald Gluck aufgeführt. Das Libretto verfasste der Hofdichter 
Pietro Antonio Metastasio. Josephs Schwester Amalie verkörperte Apollo, Elisabeth die Muse 
Melpomene, Josepha die Euterpe und Charlotte die Erato. Bruder Leopold dirigierte das Orchester 
vom Cembalo aus. Festgehalten wurde dieser Opernabend vom Hofmaler Johann Franz Geipel auf 
einem Gemälde, das später in der Hofburg im „grünen Salon“ seinen Platz fand, dem Wohnzimmer 
von Joseph, das heute dem österreichischen Bundespräsidenten als Arbeitszimmer dient.22 
 
Der Kronprinz sah diese Ehe als Opfer und brachte seiner Ehefrau unverhohlen seine Abneigung 
entgegen und meinte, dass er eine vorwurfsfreie Frau besäße, die ihn liebte, er aber gewöhnt wäre 
seine Gattin anzubeten, so leide er für sie, dass er sie nicht liebe. Er hasste seine Frau geradezu und 
mied das gemeinsame Schlafzimmer. In Schönbrunn ließ er sogar eine Wand auf dem gemeinsamen 
Balkon aufstellen, damit er sie nicht sehen musste.23  
 
Wenige Tage vor Leopolds Hochzeit verzichtete Joseph II. zu Gunsten seines Bruders Leopold auf 
die Toskana und im August desselben Jahres reiste Joseph II. mit seinem Vater nach Innsbruck zur 
Hochzeit von Leopold. Während der Feierlichkeiten erlitt Kaiser Franz I. völlig überraschend einen 
Schlaganfall und verstarb vor versammelter Menge. Durch den Tod seines Vaters wurde Joseph II. 
nun vom König zum römischen Kaiser.  
 
Dieses plötzliche und tragische Ereignis veränderte das Leben von Maria Theresia und Joseph II. Die 
Monarchin überlegte kurz, zu Gunsten ihres Sohnes abzudanken und sich in ein Kloster 
zurückzuziehen, doch der Kanzler, Fürst Kaunitz, brachte sie davon ab, und so ernannte sie ihren 
Sohn im September feierlich zum Mitregenten.24 Maria Theresia war zu dieser Zeit genau doppelt so 
alt wie ihr vierundzwanzigjähriger Sohn: „Es gereicht der Mutter wie ihrem Sohn zum 
unvergänglichen Nachruhm, dass beide durch volle fünfzehn Jahre mit einer Selbstbeherrschung, die 
unserer Bewunderung würdig ist, all die Schwierigkeiten des neuen Verhältnisses siegreich 
überwunden und der Wohlfahrt ihrer Reiche unausgesetzt das Glück ihrer persönlichen Beziehung 
hingeopfert haben.“25 Kaiser Franz I. war nicht direkt in die Regierungsgeschäfte seiner Frau 
eingebunden gewesen, Joseph II. beteiligte sich hingegen sehr aktiv an der Mitregentschaft. Er war 
der erste Habsburg-Lothringer, mit ihm wurde der Fortbestand der Habsburger gesichert.  

                                            
20 Beales, Derek, Joseph II – I. In the shadow of Maria Theresa 1741-1780, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 
84. 
21 Mikoletzky, Lorenz, Kaiser Joseph II. – Herrscher zwischen den Zeiten, Muster-Schmidt, Göttingen 1979,17. 
22 BDA, Dehio – Wien 1. Bezirk – Innere Stadt, Wien, Verlag Berger, Horn, 2003, 423. 
23 Ebenda,18. 
24 Hennings, Fred, Das Josephinische Wien,  Verlag Herold, Wien, 1966, 22. 
25 Karajan, Theodor von, Zitat nach: Hennings, Fred, Das Josephinische Wien,  Verlag Herold, Wien, 1966, 23. 
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Er vereinte die Leutseligkeit seines Vaters mit der Herrschsucht seiner Mutter.26  
 
Zwei Jahre nach der Hochzeit erkrankte seine Frau Josepha und starb, und ihr Mann verweigerte ihr 
sogar das letzte Geleit in die Kapuzinergruft. 
Joseph II. hatte nur noch seine innig geliebte Tochter doch völlig unerwartet erkrankte sie im 
Jänner 1770 an einer Lungenentzündung. Das Tagebuch von Joseph II. gibt wertvolle Einblicke in 
diese Zeit. So wurde der persönliche Arzt der Kaiserin, Gerard van Swieten (7. Mai 1700, Leiden – 
18. Juni 1772, Schönbrunn), an das Krankenbett des Kindes gerufen, aber seine ärztliche Kunst war 
erfolglos. Die kleine Maria Theresia starb. Mit dem Tod seines „anderen Ich“27 verlor Joseph II. auch 
das letzte lebendige Unterpfand seiner großen Liebe.28 
 
Als römischer Kaiser stand Joseph II. rangmäßig über seiner Mutter, doch die gemeinsame 
Regentschaft gestaltete sich schwierig. Die Differenzen zwischen Mutter und Sohn werden als 
offensichtlich beschrieben,29 generationsbedingte und weltanschauliche 
Meinungsverschiedenheiten sollen zu Auseinandersetzungen und Entfremdung geführt haben. 
Bereits im Alter von zwanzig Jahren hatte Joseph II. Anfang der 1760er Jahre eine Denkschrift 
verfasst, in der er wesentliche Züge seiner politischen Vorstellung formulierte. Diese Schrift 
übergab er dem Staatsrat, an dem er bereits ab August 1761 teilgenommen hatte. 
Herrscherverantwortlichkeit, Machtzentralisation des Staates, Beseitigung der Sonderrechte, 
Ständeausgleich, der Herrscher als der erste Diener des Staates. Man kann dieses Postulat auch als 
das Programm des aufgeklärten Absolutismus sehen. 
 
Der junge Kaiser agierte politisch vor allem auf dem Gebiet der Außenpolitik, wobei er sich auf die 
Reichsgeschäfte konzentrierte, die ihm als deutschem Kaiser alleine zustanden. Staatskanzler 
Kaunitz soll ihm in seiner Geistesart nahe gestanden sein und dies erleichterte die politische Arbeit 
des Kaisers.30 Beide gaben dabei den österreichischen Interessen Vorrang, aber Joseph II. legte auch 
eine reichserhaltende Gesinnung an den Tag und hoffte auf eine Stärkung der Kaisergewalt.  
Joseph II. erbte nicht nur den kaiserlichen Titel, sondern auch ein großes Vermögen von seinem 
Vater. Dieses widmete er dem Staat und verwendete es, um die Staatsverschuldung und somit die 
Zinslast für den Staat zu senken. Er setze Sparmaßnahmen und durchforstete den Staatshaushalt 
nach Einsparungspotentialen. Unnötige Ausgaben, vor allem Repräsentationsaufwendungen, 
wurden gestrichen, und auch in der Kleidung wurde die Veränderung sichtbar. Joseph II. trug ab 
1768 gerne Uniform, eine Mode aus dem fortschrittlichen Preußen. Meist wählte der Kaiser den 
grasgrünen Rock mit ponceauroter Egalisierung, weiße Hose, gelbe Knöpfe des Kaiser-
Cheveauxlegers Cavallerieregiments  Nr1 von 1688/1, dessen Inhaber er war31 oder den weißen 
Rock mit roter Egalisierung des seinen Namen tragenden Infanterieregiments Kaiser Joseph II. No 1 
das er von seinem Vater geerbt hatte.32    
 
Das Äußere des Kaisers beschrieb der Biograph und spätere Sekretär von Staatskanzler Fürst 
Kaunitz, Johann Pezzl (30. November 1756, Mallersdorf, südlich von Straubing – 9. Juni 1823, 
Wien) folgendermaßen: „Er war von mittelmaessiger Leibesstatur, ca. 5 fuss 3 zoll. Sein Koerper war 
sehr gut gebaut, nervicht, ohne Plumpheit, kernhaft, ohne Fett, mehr voll als mager … Seine Haare 

                                            
26 Beales, Derek, Joseph II – I. In the shadow of Maria Theresa 1741-1780, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 
243. 
27 Ebenda, 324. 
28 Hennings, Fred, Das Josephinische Wien, Verlag Herold, Wien, 1966, 21. 
29 Beales, Derek, Enlightenment and Reform in Eighteenth-Century Europe, I.B. Tauris & Co. Ldt., London, 2005, 182. 
30 Mikoletzky, Lorenz, Kaiser Joseph II. – Herrscher zwischen den Zeiten, Muster-Schmidt, Göttingen, 1979, 21. 
31 Allmayer-Beck, Johann Christoph, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Das Heerwesen unter Joseph 
II., in: Stift Melk – Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980. 39. 
32 Egger, Hanna, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Joseph II. in Porträts seiner Zeit, in: Stift Melk – 
Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980, 276. 

http://de.wikipedia.org/wiki/30._November�
http://de.wikipedia.org/wiki/1756�
http://de.wikipedia.org/wiki/9._Juni�
http://de.wikipedia.org/wiki/1823�


 24

waren lichtbraun, er trug sie in einem Zopf gebunden nach Art der Offiziere, mit zwei ganz 
ungekuenstelten Seitenlocken … Seine Gesichtsmiene war in juengeren Jahren unbeschreiblich 
angenehm, und zugleich majestätisch.“33 
 
Von seinen Beratern und Mitarbeitern, die eine wichtige Rolle für Joseph II. spielten, ist vor allem 
Feldmarschall Graf Franz Moritz von Lacy (21. Oktober 1725, Sankt Petersburg – 24. November 
1801, Wien) zu nennen. Dieser stammte aus einer irischen Familie und war Sohn eines der 
Marschälle des Zaren Peter des Großen und trat im Alter von achtzehn Jahren in die kaiserliche 
Armee ein. Lacy hatte sich im österreichischen Erbfolgekrieg bewährt und wurde gemeinsam mit 
Laudon Großkreuzträger des Maria-Theresienorden,34 der höchsten militärischen Auszeichnung in 
Österreich.35 Auch war Lacy ein hervorragender Organisator und bald genoss er das Vertrauen des 
jungen Erzherzogs und späteren Kaiser Joseph II., der ihn wie einen zweiten Vater betrachtete und 
der nicht nur in militärischen Fragen seinem Urteil vertraute.36 
 
Ideologisch waren zwei Professoren prägend für Joseph II. und sein politisches Programm: Anton 
von Martini, er lehrte Rechtswissenschaften an der Universität und Joseph von Sonnenfels 
(1732/1733, Nikolsburg, Mähren – 25. April 1817, Wien), er lehrte politische Wissenschaften und 
Nationalökonomie. Beide waren Vertreter des Physiokratismus – der „Herrschaft der Natur“. Diese 
ökonomische Schule war zu dieser Zeit in Frankreich entstanden und beinhaltete erste Ansätze zur 
Erklärung volkswirtschaftlicher Strukturen und Prozesse. Das alles passierte zu jener Zeit, als der 
Niedergang der Landwirtschaft Europas durch merkantilistische Politik und wirtschaftliche 
Turbulenzen einsetzte. Die Physiokraten sahen die Landwirtschaft als einzige Quelle des Reichtums, 
alleine hier würde auch die Wertschöpfung erfolgen. 
Hauptvertreter dieser Theorie war Francois Quesnay, er war der persönliche Arzt von der Marquise 
de Pompadour und  König Ludwig XV. Zu jener Zeit wurde der Blutkreislauf entdeckt und Quesnay 
übertrug dieses Prinzip auf das soziale Gefüge, insbesondere die Wirtschaft, wofür er das Tableau 
économique entwickelte, mit dem er den Wirtschaftskreislauf darstellte. Das Modell basierte auf 
Tauschakten zwischen den sozialen Klassen, die rein ökonomisch gesehen wurden.  
Nach Josephs Meinung trägt „nach der Bevölkerung … der  Handel am meisten zur Kraft und zum 
Reichtum des Staates bei“.37 
Christlicher Glaube und Naturrechtsphilosophie bildeten die verschiedenen Grundlagen des 
Absolutismus. War Maria Theresia noch im Barockklassizismus verwurzelt, von einer tiefen 
Frömmigkeit und von der Vorstellung getragen, nur Gott allein zu vertrauen, so wandte sich Joseph 
einem Reformkatholizismus zu und suchte nach Einheit von Kirche und Staat. 
 
Martini und Sonnenfels bezogen in ihre Theorien die Kirche in der Form mit ein, dass die 
Souveränität des Herrschers über die Kirche ein Teil der Autorität sei, die ihm durch den 
ursprünglichen Gesellschaftsvertrag gebührte.  
Beide halfen Joseph II. durch Ideen und Taten bei der Ausarbeitung und Durchführung seiner 
Reformen:38 „Sonnenfels beriet … den jungen Kaiser und versorgte Joseph mit statistischem Material 
bei seinen Verwaltungsreformen. Unter dem Einfluss von Sonnenfels und Justi (Johannes Heinrich 
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Gottlieb von Justi, 1717-1771, führender Systematiker des Kameralismus) wurden populationistische 
Gedanken zur Staatsmaxime“.39 
 
Davor begann der Kaiser bereits ausgedehnte Reisen zu unternehmen, um die Erblande und die 
weiteren Länder der Monarchie, aber auch die anderen Reiche Europas kennen und beurteilen zu 
lernen. Beflügelt durch diese Reiseeindrücke begann Joseph II. mit vielen Veränderungen. Fürst 
Khevenhüller war dem jungen Kaiser ob seiner Veränderungssucht nicht mehr geneigt, obwohl er 
ihm Loyalität zu seiner Mutter attestierte. Dass sie und ihr Sohn über kaum etwas einig waren, 
betrübte Maria Theresia sehr, doch sie wollte ihn nur als Juniorpartner sehen und verwehrte ihm 
viele einschneidende Veränderungen. Darin wurde sie von Adel und Klerus bestärkt, denn beide 
sahen sich in ihren Vor-Rechten durch die Absichten Josephs II. bedroht.   
 
Diese Koregentschaft währte fünfzehn Jahre. Maria Theresias Gesundheitszustand wurde allerdings 
zunehmend schlechter und im November 1780 schließlich erkrankte sie schwer. Joseph II. wollte 
zuerst nicht an unmittelbare Gefahr denken, schließlich informierte er seine Geschwister doch vom 
Gesundheitszustand ihrer Mutter. Am 29. November empfing sie um vier Uhr früh die letzte Ölung 
und versammelte im Anschluss ihre Kinder ein letztes Mal um sich. Zwanzig Minuten sprach sie mit 
ihnen, dann entließ sie alle um nochmals mit dem Kaiser zu sprechen. Als sie sich dann aus ihrem 
Lehnsessel erhob, um zu ihrem Ruhebett zu gehen, sank sie an der Bettkante zusammen. Sie wurde 
zurechtgelegt, war dabei selbst behilflich und als Joseph II. sagte: „Eure Majestät liegen schlecht.“ 
antwortete sie: „Ja, aber gut genug um zu sterben.“40 
 
Am 29. November 1780 wurde Joseph II. Alleinherrscher und meinte: „Ich habe aufgehört, Sohn zu 
sein, und dies war doch, was ich noch am meisten zu sein glaubte.“41 Frankreichs Außenminister 
meinte zum Tod Maria Theresias, dass am Wiener Hof nun die Revolution ausgebrochen wäre.42 
Der vermeintliche Rebell hieß Joseph II.  
 
Der junge Kaiser regierte sein Reich nach den Grundsätzen: Keine Ordnung ohne Verordnung, keine 
Niederschrift ohne Vorschrift.43 Er strebte nach einer Bürgergesellschaft und bediente sich 
militärischer Strukturen, um diese durchzusetzen.  
 
Auch Leben und Gesundheit der Bürger sah er als einen wesentlichen Faktor für die Stärke des 
Staates. Ob Zivilisten oder Soldaten, das machte keinen Unterschied, alle sollten Zugang zu 
adäquater Versorgung bekommen und ihren Beitrag zum Wohl des Staates leisten. Aber es war 
Joseph II. nicht möglich, allein nach eigenen Vorstellungen gegen Kirche und Adel, aber auch gegen 
die freien Städte Maßnahmen zu setzen. Allerdings stand Joseph II. an der Spitze der Armee und 
aufgrund seiner Verfügungen wurde schon bald das Militär zum Innovationsträger in vielen Teilen 
des Reiches.44  
Sein fundierter naturwissenschaftlicher Unterricht und sein ausgeprägtes medizinisches Interesse45 
erklären seine besondere Gewichtung der Medizin. Er war auch getragen vom Philanthropismus der 
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Aufklärung, was durch die Gründung von Spitälern, Armen- und Waisenhäusern zum Ausdruck 
kommt.46 
Als der Kaiser in Laxenburg einmal im Park ein Bürgermädchen mit einer sogenannten Schnürbrust  
sah, ließ er sie durch seinen Adjutanten fragen, bei welchem Kürassierregiment sie denn diene. 
Jeder Form von Einschnürung des weiblichen Körpers sagten Joseph II. und Brambilla den Kampf 
an.47 
 
Viele Reformen stießen auf Widerstand in unterschiedlichen Teilen und Gruppen der Bevölkerung. 
Lorenz Mikoletzky bezeichnete die josephinischen Reformen als „eine Mischung von Liberalität und 
Kasernendisziplin“.48 
 
Kaiser Joseph II. war Workoholic, der sich mit vielen Dingen bis ins Detail befasste. Um das 
immense Arbeitspensum bewältigen zu können, legte er sich eine äußerst effiziente Arbeitsweise zu 
und schuf einen Mitarbeiterapparat, auf den er praktisch zu jeder Zeit zurückgreifen konnte. In 
seinem Stab bevorzugte er Junggesellen, da diese nicht durch Familie abgelenkt oder verhindert 
waren.49 
„Privat“ war der Kaiser in der Hofburg, im Sommer häufig auch im kaiserlichen Schloss in 
Laxenburg oder in seinem „Kaiser Joseph-Stöckl“ (Josephsstöckl) im Augarten. Letzteres war ein 
kleines, unauffälliges Gebäude, mit einem Oktogon im Zentrum, das er für sich errichten ließ und 
von dem später noch die Rede sein wird. 
 
Im Sommer begann ein typischer Tag des Kaisers um fünf Uhr, im Winter um sechs. Zu diesem 
Zeitpunkt mussten gleich zwei seiner Kabinettssekretäre – er hatte etwa ein Dutzend davon –  
verfügbar sein. Noch im Schlafrock begann er mit ihnen die Arbeit, bis um neun Uhr gefrühstückt 
wurde. Anschließend rasierte sich der Kaiser selbst, wurde frisiert und angezogen.50 Währenddessen 
war stets der Oberstkämmerer, Graf Rosenberg, zugegen und erstattete Rapport: Vor allem über das 
Hofburgtheater. Es wurde die Aufführung des Vortages und ihre Rezeption besprochen und Joseph 
II. gab Anweisungen über allfällige Umbesetzungen. Joseph füllte gleichsam die Rolle des 
Burgtheaterdirektors aus und delegierte an Rosenberg Änderungen der Inszenierungen und 
Rollenumbesetzungen. Er wollte das Burgtheater als führende Bühne im deutschsprachigen Raum 
etablieren. Auf ihn geht auch die bis heute fortgeführte Künstlerporträtsammlung des Burgtheaters 
zurück, die als eine der größten Porträtsammlungen gilt. 
Danach kamen Obersthofstallmeister Fürst Dietrichstein und der Protochirurg Brambilla.51 Neben 
Fragen des gesundheitlichen Befindens dürften wohl gesundheitspolitische Belange des Heeres und 
der zivilen Bevölkerung im Vordergrund gestanden sein – die nächsten Schritte in der 
Gesundheitsreform. Möglicherweise besprachen sie auch das Verbot von Pfeffernüssen, die wegen 
des oft hohen Muskatnussgehaltes damals gesundheitsschädlich waren. Der Gynäkologie und 
Geburtsheilkunde schenkten Joseph II. und Brambilla besondere Aufmerksamkeit, weswegen der 
Kaiser verfügte: „Nachdem die schädliche Wirkung der Mieder auf die Gesundheit und den Wuchs 
des weiblichen Geschlechtes allgemein erkannt ist und die Nichttragung zur guten Konstitution und 
ehelichen Fruchtbarkeit unendlich viel beiträgt, ist die Tragung von Miedern, welcher Art auch 
immer, in allen Waisenhäusern, Klöstern und weiblichen Erziehungsanstalten zu untersagen.“52 
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Möglicherweise besprachen sie Fortschritte bei der Errichtung der neuen Militärspitäler in den 
Erblanden und den weiteren Ländern oder der neuen Akademie, des Josephinums. Dieser öffentlich 
zugänglichen Einrichtung, die seinen Namen trug, schenkte der Kaisers besondere Aufmerksamkeit.  
War er in der Hofburg, so begab er sich im Anschluss aus seinen Gemächern im Leopoldinischen 
Trakt eine Etage tiefer, in ein Kabinett am so genannten Kontrollorgang und arbeitete mit seinen 
Sekretären weiter bis elf Uhr. Der Zutritt zu diesem Kontrollorgang war jedermann gestattet. Von 
diesem Recht machten viele Menschen Gebrauch um Bittschriften zu übergeben und Beschwerden 
vorzutragen, weshalb der Raum meist voll war. Um elf Uhr trat Joseph II. aus seinem Kabinett auf 
diesen Gang um die Wünsche der Leute anzuhören. Es dauerte meist bis zwölf Uhr. Zur 
Mittagsstunde verließ Joseph die Hofburg und begab sich oft alleine in die Stadt. Manchmal zu 
Fuß, oft zu Pferd, meist aber in einem offenen, grün lackierten zweispännigen Pirutsch, den er 
selbst kutschierte. Hinten stand ein einziger Bediensteter.53 Hatte der Kaiser Besuch, so nahm er 
diesen mit auf seine Exkursionen durch die Stadt. Dabei inspizierte er vor allem die Militärischen 
Einrichtungen und Spitalseinrichtungen – das allgemeine Krankenhaus, das Garnisonspital und das 
Josephinum – aber auch andere Institutionen wie Waisenhäuser, Blindenschule, etc. Zwischen zwei 
und drei Uhr kehrte er in die Hofburg zurück um Petitionen zu erledigen beziehungsweise zur 
Bearbeitung an zuständige Behörden zu schicken. Daraufhin aß er zu Mittag, in Wien alleine, auf 
Reisen mit der jeweiligen Reisebegleitung – meist mit Brambilla. Joseph II. aß hastig und war 
innerhalb einer Viertelstunde fertig. Nach der Tafel gab es eine Pause bis drei Uhr, in der der Kaiser 
mit drei oder vier Musikern musizierte. Darauf folgte wiederum die Arbeit mit seinen Sekretären. 
Manchmal blieb danach Zeit für eine weitere Stadtrundfahrt, bei der wieder diverse Einrichtungen 
inspiziert wurden. Manchmal fuhr er einfach in den Augarten oder in den Prater. War Joseph II. in 
Laxenburg, ging er dort regelmäßig im Park spazieren. Bei diesen Parkspaziergängen kam es immer 
wieder zu zufälligen Begegnungen und Gesprächen mit allen möglichen Menschen.  
Abends besuchte Joseph II. gerne das Burgtheater, das von ihm gegründete Nationaltheater. Die 
Vorstellungen begannen meist um halb sieben und er verfolgte das Schauspiel aus seiner Loge. wo 
er ungestört und alleine sein wollte. Allenfalls war Obersthofmeister Graf Rosenberg dabei, damit er 
ihm sogleich alle nötigen Anordnungen erteilen konnte. Im Anschluss an das Theater zwischen 
neun und zehn Uhr ging er hinüber zu seiner Damenrunde ins Palais Liechtenstein oder ins Palais 
Kinsky. Dieser Kreis bestand aus fünf Damen – fünf Fürstinnen. Es war ein äußerst privater Rahmen 
in dem Joseph II. Entspannung, aber auch Anregung fand.54   
 

 
Abb. 7. Kaiser Josef im Zirkel der fünf Damen. 
 
Joseph II. hatte als doppelter Witwer keine Absicht mehr zu heiraten,aber nach ein paar Jahren 
machte er es zur Gewohnheit, die Abende in Gesellschaft seiner Damenrunde zu verbringen mit 
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denen, die eben gerade in Wien waren. Zu diesem Kreis seiner sogenannten fünf Fürstinnen 
gehörten Eleonore Liechtenstein, die Frau des Wiener Stadtkommandanten Karl von Liechtenstein; 
ihre Schwester Leopoldine Kaunitz, die Schwiegertochter des Kanzlers; deren beider Schwägerin 
Leopoldine Liechtenstein, genannt Francoise nach Ihrem Mann Franz von Liechtenstein, dem 
älteren Bruder von Karl und Chef der Familie,  Marie Josepha Clary und ihre Schwester Marie 
Sidonie Kinsky, Frau des Feldmarschall Kinsky.  
Bei Letzterer, im Palais Kinsky auf der Freyung, traf sich die Runde regelmäßig. Mit dabei waren 
regelmäßig zwei Junggesellen: Feldmarschall Lacy – seine Geliebte war Francoise – und Graf 
Rosenberg, von dem Eleonore zumindest schwärmte.   
Auch war Eleonore Vertraute von Joseph II. undlicherweise verband die beiden auch eine 
Liebesbeziehung.55 Diese informellen Zusammenkünfte dienten Joseph II. zur Unterhaltung. Politik 
sollte hier keine große Rolle spielen. Die Konversation gestaltete sich immer sehr interessant, denn 
Joseph II. richtete das Wort pro Abend nur an eine oder zwei Damen, um mit ihnen einen Diskurs zu 
führen, wobei den Kaiser diese Gespräche zunehmend langweilten, denn die fünf Fürstinnen wären 
bigott und nicht sehr intelligent. Aber er schätzte es, dass sie nicht versuchten, einen Vorteil aus 
diesem Kontakt zu ziehen. Die Männer waren geduldet, aber in diesem Kreis zum Schwiegen 
verurteilt.56 
Für die Damen war die Sache etwas anders gelagert, sie korrespondierten mit jenen aus diesem 
Kreis, die gerade nicht in Wien waren. So tauschten sie sich aus, hielten sich untereinander am 
Laufenden und mokierten sich gleichzeitig über des Kaisers Äußerungen oder seine Politik – die 
Außen- und die Kirchenpolitik im Besonderen.57 
Um elf Uhr erhob sich Joseph II. für gewöhnlich und verabschiedete sich. Er ging nach Hause und 
ohne Abendessen zu Bett – im Winter in die Hofburg, im Sommer allerdings übernachtete Joseph II. 
lieber Augarten – in seinem Josephstöckl.  
 
 

2. Johann Alexander von Brambilla 
 
Als persönlicher Chirurg und Vertrauter Joseph II. beriet Johann Alexander von Brambilla ab 1763 
den jungen Mitregenten und späteren Alleinregenten in seinen Vorhaben und begleitete ihn auf 
seinen Reisen. Als Protochirurg und erster Direktor des Josephinums sollte er großen Anteil am 
josephinischen Reformwerk in der Medizin – im zivilen und militärischen Bereich – bekommen.  
Die Bewertung seiner Person und seiner Leistungen fällt aufgrund seiner unangepassten Art und 
nicht zuletzt aufgrund von Intrigen bis heute sehr unterschiedlich aus. Bei genauer Betrachtung 
von Primärquellen entsteht das Bild einer faszinierenden Person mit vielen Talenten. 
 
Zur Welt kam Giovanni Alessandro de Brambilla am 15. April 1728 als Sohn von Giuseppe und 
Angela Catharina de Brambilla im Schloss von San Zenone al Po, einem kleinen Dorf nahe Pavia58 in 
der Lombardei, die seit vielen Jahrhunderten zum römischen Reich gehörte. Über diese Region 
schrieb eine Generation später Stendhal während seiner Reise nach Pavia: „Das Land ist das reichste 
Europas. In jedem Moment entdeckt man Bewässerungskanäle, die es so fruchtbar machen; man 
fährt an einem schiffbaren Kanal vorbei, auf dem man von Mailand bis Venedig, vielleicht sogar nach 
Amerika fahren kann“.59 
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Abb. 8. Giuseppe de Brambilla, 1779.                                     Abb. 9. Giovanni Alessandro de Brambilla, 1788. 
 
Der Familienbesitz geht auf eine Schenkung aus dem Jahre 1541 zurück, mit der der römisch-
deutsche Kaiser Karl V., der als König Karl I. von Spanien durch die neuen Besitzungen in Amerika 
über ein Reich regierte, in dem die Sonne nie unterging, die Kaisertreue der Brambillas 
auszeichnete.60  
 

  
Abb. 10. Palazzo Brambilla, San Zenone – Straßenansicht. 
 
Seit damals führen sie über ihrem Wappen – dem goldenen Löwen auf schwarz –weiß – schwarzen 
Grund – auch das deutsche Wappen – den schwarzen Adler auf goldenem Grund.   
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Damit weist dieses Wappen große Ähnlichkeit zu jenem der Familie Borghese und dem aus dieser 
Familie stammenden Papst Paul V. auf, der statt den goldenen Löwen einen goldenen Drachen 
frührte.61   
Über Generationen hinweg ergriffen Söhne der Familie den Beruf des Chirurgen.62 
Alessandro63 wuchs mit seinen beiden Brüdern Giovanni und Antonio (Francesco Bartolomeo) auf 
dem väterlichen Gut auf. Das Schloss ist bis heute fast unverändert erhalten geblieben.  
Die Buben wurden zu Hause von einem Geistlichen unterrichtet und als Alessandro fünfzehn Jahre 
alt war, begann er seine Studien an der nahe gelegenen Universität in Pavia.  
Die Universität Pavia ist eine der ältesten in Europa und geht auf eine höhere Bildungsinstitution 
zurück, die von König Lothar im Jahr 825 gegründet und von den Visconti erweitert worden ist. Sie 
wurde Universität des Herzogtums Mailand und von Kaiser Karl IV. im Jahr 1361 als solche auch 
formell gegründet. Durch die Jahrhunderte vermehrte sich ihr exzellenter Ruf weit über Italien 
hinaus. 
Hier erhielt Alessandro eine umfassende Ausbildung und seine Neigung zur Heilkunde war bereits 
früh zu erkennen. Dabei wurde er von seinen Professoren Girolamo Grazzioli und Baldassarre 
Beretta Della Torre sehr gefördert und wandte sich bereits früh der Chirurgie zu. Im Spital von San 
Matheo in Pavia konnte er auch praktische Erfahrung sammeln, wo Theorie und Praxis eng 
miteinander verbunden waren. Einige Jahre später folgte ihm sein um zwölf Jahre jüngerer Bruder 
Anton im Studium nach.  
Mit 1. Jänner 175164 trat Brambilla in die österreichische Armee, in das Infanterieregiment 
Hagenbach ein. Dieses Regiment wurde 1709 aufgestellt und hatte seit 1750  Garnison in Cremona, 
Regimentskommandant war zu dieser Zeit Valentin Freiherr von Browne.65 Dort wurde er als 
Unterchirurg – was wohl dem Rang eines Sanitätsfähnrichs entspricht – aufgenommen und seine 
militärische Laufbahn begann. Im ersten Jahr bei diesem Regiment brach eine Epidemie aus, die in 
drei Wochen sechzig der stärksten Männer des Regimentes wegraffte. Innerhalb von zwei, drei oder 
vier Stunden waren manche tot, noch bevor man sie ins Spital transportieren konnte.  Die Leichen 
waren frisch und zum Teil noch warm, als sie Brambilla im Beisein von Ärzten und Chirurgen 
obduzierte und bei allen Lungenentzündung als Todesursache feststellte. Der Regimentschirurg 
Haselbach war ein sehr guter Theoretiker, aber kein Praktiker und deshalb ratlos in dieser Situation. 
So konsultierte er die besten Mediziner der Stadt – Professoren von Brambilla an der Universität. 
Der Ratschluss lautete, bei allen jungen Soldaten Aderlass zu gewähren. Das brachte insofern 
Erfolge, da zahlreiche Soldaten Vollblütigkeit zeigten. Innerhalb von drei Wochen gab es keine 
Erkrankungen mehr in diesem Regiment. Doch über die Gründe war man unterschiedlicher 
Meinung: manche sahen die Ursache im Kommisbrot, andere in der Stadtluft. Doch Brambilla war 
klar, dass insbesondere letztere Vermutung blanker Unsinn war, da weder Offiziere, noch Bürger der 
Stadt, die dieselbe Luft atmeten, erkrankt waren. Vielmehr fiel ihm auf, dass die Soldaten – es war 
Winter – in Quartieren dicht gedrängt untergebracht waren und die Räume, um Brennholz zu 
sparen, nicht gelüftet wurden. Die Luft war also verdorben.66   
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Diese Erfahrungen machten Brambilla zu einem Verfechter von hohen, gut gelüfteten Räumen. 
Insgesamt sorgte er daher nicht nur für eine medizinische Behandlung der Symptome, sondern vor 
allem für die Behebung der Ursachen und verfolgte eine dementsprechende Kombination von 
Präventivmaßnahmen: hohe Raumqualität, gute sanitäre und medizinische Versorgung und richtige 
Ernährung. So konnten weitere Erkrankrungen wirksam vermieden werden. 
 
Nach fünfjährigem Dienst kam Brambilla schließlich nach Wien und legte 1757 an der Wiener 
Universität seine Prüfungen ab.67 Auch wurde er zum Regimentschirurgen befördert. Inhaber des 
Infanterieregiments Hagenbach wurde im selben Jahr Salomon Sprecher von Bernegg, dem jedoch 
bereits 1758 Franz Moritz Graf Lacy,68 ein Verwandter des früheren Regimentskommandanten 
Browne folgte.69 Mit ihm nahm er am Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763) gegen Preußen teil. Das 
Regiment war meist in Sachsen – das mit Österreich verbündet war – sowie in und um Dresden 
stationiert. Auf dem Schlachtfeld konnte Brambilla nun sein Können beweisen und diese 
Tüchtigkeit wurde weithin durch zahlreiche Behandlungserfolge, die er bei verschiedenen 
bedeutenden Persönlichkeiten erreichen konnte, bestätigt. Es gelang ihm auch beim Inhaber des 
Regimentes selbst, und Lacy förderte durch seine eigene glänzende Laufbahn auch die des 
Regimentschirurgen. Hier konnte Brambilla nicht nur Kriegserfahrungen sammeln, sondern es 
zeigte sich auch sein aufgeklärtes Gedankengut, sein Bemühen um das Wohl jedes einzelnen 
Soldaten und sein organisatorisches Talent.70 Er entwickelte Konzepte für revolutionäre Feldspitäler, 
in denen Verwundete und Kranke nach Indikationen getrennt, in gut durchlüfteten und beheizten 
Räumen untergebracht waren. Brambilla entwickelte darüber hinaus auch chirurgische 
Instrumente, die seine Erfolge begünstigten. 
So geschah es, dass Brambilla dem jungen Thronfolger von Lacy vorgestellt wurde. Der Erzherzog 
war von ihm und seinen Leistungen so beeindruckt, dass er ihn 1763 nach Wien holte und dann als 
ersten Chirurgen zur eben gegründeten k.k. adeligen Arcierenleibgarde beorderte.   
 

 
Abb. 11. Siebenjähriger Krieg, Der Überfall auf das preußische Lager bei Hochkirch am 14. Oktober 1758. 
 
Diese Garde war eine der Leibgarden des Kaisers und neben der Königlich Ungarischen Leibgarde 
die vornehmste. Ihr Name leitet sich vom italienischen Wort Arciere – Bogenschütze, Leibwächter 
ab. Sie wurde nach dem Frieden von Hubertusburg von Maria Theresia am 27. Dezember 1763 als 
die k.k. adelige Arcièrenleibgarde zu Pferd gegründet und umfasste 50 Mann. Es wurden nur 
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Offiziere adliger Herkunft aufgenommen, die vielfach Kriegsverletzungen aufwiesen, die aber nicht 
entstellend sein sollten. Diese Offiziere sollten außerdem eine Körpergröße von zumindest 1.74 
Meter besitzen.71 
Brambilla kam an den Hof und heiratete etwa zwei Monate vor seinem Eintritt in die Garde, am 12. 
Oktober 1763,72 im Alter von fünfunddreißig Jahren Theresia von Hann, die Tochter einer 
Gesellschaftsdame der Kaiserin Maria Theresia. Die Hochzeit fand in der Heimatstadt der Braut, in 
Pressburg, dem Tagungsort der Versammlung der ungarischen Stände statt. Pressburg war damals 
wohl die bedeutendste Stadt Ungarns, denn dort war der Regierungssitz und sie war rasch von 
Wien aus zu erreichen. 
  
Als ein Jahr später der Thronfolger Joseph in Frankfurt am Main zum Deutschen König gekrönt 
wurde, wurde Brambilla zu seinem persönlichen Chirurgen – zum k.k. Wundarzt – ernannt.  
   
 

3. Arzt und Chirurg am Hof 
 
Brambilla war zu einer Zeit an den Wiener Hof gekommen, als die Medicis noch die Alleinherrschaft 
am Hof hatten, und es noch keine außerordentliche Ehre war, Wundarzt oder Chirurg73 zu sein. Zu 
diesem Zeitpunkt hatten Chirurgen – anders als Ärzte – auch noch keinen direkten Zugang zum 
Hof, die kaiserliche Familie vertraute ausschließlich auf Medici – auf Internisten. Das aber änderte 
sich mit Brambilla, der mit seiner Bestellung zum persönlichen Chirurgen am Hof plötzlich direkten 
Zugang zum Thronfolger erhielt.74 
Die Ärzte am Hof fühlten sich durch diese Veränderung in ihrer Macht beschnitten und 
betrachteten den Italiener mit Argusaugen. Und tatsächlich veränderte sich durch seine Bestellung 
das Gefüge. Fortan wurde der Thronfolger auf seinen Fahrten nicht von einem Arzt, sondern von 
einem Chirurgen begleitet.   
Auf Joseph lag die ganze Hoffnung des Reiches und auf Brambilla die Last, nur ja nichts falsch zu 
machen. Joseph war von Natur aus zart und forderte sich sowohl in seinem Alltag als auch auf den 
beschwerlichen Reisen sehr. 
 
So reiste Brambilla auch 1765 mit Joseph nach Innsbruck zur Hochzeit von dessen Bruders Leopold. 
Kaum waren sie dort angekommen, erlitt Kaiser Franz I. während der Feierlichkeiten einen 
Schlaganfall vor versammelter Menge und verstarb.  
Der ganze Hofstaat war zugegen, während Brambilla alle Hände voll zu tun hatte, Fürsten,  
Prinzessinnen und andere zu versorgen und in ihrem Schock zu betreuen.75   
Zwei Tage später obduzierte Brambilla die Leiche des Kaisers und bemerkte dazu „Mir tut es leid, 
dass ich nicht eine große Portion der Aortaarterie und der Verzweigungen behalten konnte, die ich im 
Kadaver des Kaisers Franz I. in Innsbruck am 20. August 1765 unbemerkt gefunden habe.“76 
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Insgesamt scheint Brambilla einen hervorragenden Eindruck auf seine illustren Patienten gemacht 
zu haben. Er wurde mit einem Schlag der ganzen höfischen Gesellschaft bekannt und in kurzer Zeit 
zu einem äußerst gefragten Starchirurgen, der nicht nur für Hof und Armee tätig war.  
Die Liste seiner Privatpatienten liest sich wie das „Who is Who“ der höfischen Gesellschaft.77  
 
Brambilla behandelte nicht nur den Kaiser und Angehörige der Garde und er war nicht nur im 
Wiener Militär-Hauptspital in Gumpendorf tätig, sondern behandelte auch eine große Zahl von 
Privatpatienten. Auch Joseph Haydn ließ sich von Brambilla einen Polypen aus der Nase entfernen.78 
Patienten kamen bald nicht nur aus der Reichs-, Haupt- und Residenzstadt Wien, sondern reisten 
auch mitunter von weit her an. Aus den gesamten Erblanden und den weiteren Ländern kamen sie. 
So wurde beispielsweise der Bruder des Österreichischen Generalstabschefs mit einer vierspännigen 
Kutsche in nur vier Tagen aus Oberitalien nach Wien gebracht, um von Brambilla operiert werden 
zu können.79 In dichten Intervallen korrespondierte er mit halb Europa, mit Patienten, Ärzten und 
Freunden gleichermaßen. Sein Korrespondenzverzeichnis zeigt klingende Namen: Coburg, Collordo-
Mannsfeld, Esterhazy, Kinsky, Liechtenstein, Reuss, Rosenberg, Würtemberg80 und viele mehr.  
Sein Netzwerk erstreckte sich auf Persönlichkeiten in nahezu alle Hauptstädte Europas – nach 
London, Berlin, Paris, Kopenhagen, Rom, Bern, Budapest, St. Petersburg, Bruxelles.81 Dazu gehörte 
zum Beispiel Johann Peter Frank – der Arzt, Professor und Autor eines sechsbändigen Werkes mit 
dem Titel System einer vollständigen medicinischen Polizey war später Generaldirektor des 
Medizinalwesens in der Lombardei und wurde 1795 Direktor des allgemeinen Krankenhauses in 
Wien, er war nicht nur Kollege in Pavia, sondern auch Freund.82  
Brambilla hielt ebenfalls Kontakt mit den Wiener Chirurgen auf Wanderschaft – so mit Johann 
Huncszovsky einem ungarischen Chirurgen, der später Professor am Josephinum werden sollte.   
Brambilla war Chirurg nicht Internist – Wundarzt, nicht Arzt, wie man damals sagte – doch das 
bedeutete nicht Chirurgie im engeren Sinne, denn er setzte sich nicht nur mit Verwundungen, 
Verletzungen und Entzündungen auseinander, sondern auch mit psychischen Problemen und 
Nervenkrankheiten,83 ja sogar mit gynäkologischen Fragestellungen.84 Dabei behandelte er Kinder, 
Frauen und Männer gleichermaßen, Stubenmädchen, seinen persönlichen Haarkräusler, Offiziere, 
Damen der Gesellschaft und Geistliche, Diener und Fürsten.85  
Er konnte somit viele Beobachtungen machen und Erfahrungen sammeln, er dokumentierte die 
Krankheitsgeschichten sorgfältig, nicht nur die Leiden der Patienten, sondern auch ihr Alter, ihre 
Körperbeschaffenheit und ihr Temperament. Diese Beobachtungen fasste er in Lehrbüchern 
zusammen mit allgemeinen Beschreibungen und abschließenden Reflexionen. Hier finden sich eine 
Vielzahl von anschaulichen, geradezu humorvoll geschilderten Krankengeschichten, bei denen die 
Patienten meist beim Namen genannt werden – sofern es sich nicht um Prinzen handelte.86 Er 
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schrieb in Italienisch und parallel dazu begann er zuerst in Mailand und sehr bald auch in Wien zu 
publizieren.  
Sein erstes Buch, das in Deutsch erschien ist die Chirurgisch-praktische Abhandlung von der 
Phlegmone und ihren Ausgängen, welches 1775 bei Johann Thomas von Trattner editiert wurde, 
einem bekannten Verleger und Freimaurer.  
Diese Theorie hat auch heute noch Gültigkeit, wenngleich sie zwar kaum in der Schulmedizin, 
jedoch in der Homöopathie zu finden ist.87 Neben der eigentlichen Behandlung wird der richtigen 
Diät großer Stellenwert beigemessen. Insgesamt lassen sich eine bemerkenswerte 
Ernährungsphilosophie und sogar Rezepte herauslesen: Kaffee oder heiße Schokolade am Morgen, 
keine Milch am Abend, vitaminreich aber nicht blähend, kein Schweinefleisch, bevorzugt Geflügel, 
aber auch Kalb oder Rind wird empfohlen. Es findet sich sogar ein wunderbares Menü das dem 
Tafelspitz verblüffend ähnelt.88 
 
Bereits seit dem tragischen Tod seiner geliebten Isabella war das Vertrauen Joseph II. in Medici, in 
Internisten, verloren gegangen. Dass er dann auch seine innig geliebte Tochter verlieren musste war 
zuviel. Joseph erklärte dem Günstling seiner Mutter, Gerard van Swieten – im Beisein des 
venezianischen Botschafters Renier – dass er ihn nie wieder sehen wolle und verwies ihn des Hofes, 
wodurch dessen Karriere im Wesentlichen beendet war.89 Zum neuen persönlichen Arzt von Maria 
Theresia wurde 1770 Anton von Störck bestellt.  
 
Wie bereits während des Siebenjährigen Krieges, so war Brambilla auch in Friedenszeiten ein 
aufmerksamer Analytiker der sozialen und medizinischen Defizite in verschiedenen Teilen des 
Reiches. Dabei ging er praktisch und systematisch an die Sache heran. Bereits während des Krieges 
galt er als exzellenter Organisator und suchte immer nach Lösungen für anstehende Probleme. 
Brambilla wurde nicht müde, gerade während der Reisen immer wieder auf die Unwissenheit und 
die schlechte Vorbereitung der Chirurgen und der Heereschirurgen im Besonderen hinzuweisen, die 
zum größten Teil auf dem Niveau der Bader oder der Scherer geblieben waren.90 Auch analysierte er 
die Lebensumstände der Bevölkerung und notierte Besserungsvorschläge.91 
 
Der Bayerische Erbfolgekrieg (1778 – 1789) war für Joseph II. eine Herausforderung, wenn auch 
nicht militärisch – es kam praktisch zu keinen Kampfhandlungen – sondern aufgrund der prekären 
Versorgungslage, und weil er diesen Krieg gegen den erklärten Willen seiner Mutter führte. Hier 
zeigten sich die Defizite in gesunder Verpflegung und der medizinischen Versorgung der Soldaten. 
Es waren weniger Verletzungen als Erkrankungen. Auch Maximilian, der jüngste Bruder von Joseph 
II. war an seiner Seite und erkrankte schwer. Behandelt wurde er nicht von Störck oder einem 
anderen Arzt bei Hof, sondern von Brambilla. Nahezu täglich schrieb Joseph seiner Mutter und 
berichtete, wie Brambilla gegen das Fieber seines Bruders ankämpfte, dass Brambilla bei 
Maximilian blieb, während er selbst zu den Truppen unterwegs war. Schließlich mussten die 
Geschwülste an beiden Beinen operativ entfernt werden, wenig später aber war er genesen.92 
Auch Brambilla hatte seinen Bruder Anton mit, der als Hofjagdchirurg ebenfalls in der adeligen 
Arcierenleibgarde diente und manchmal Joseph II. begleitete, doch war dies nicht immer möglich. 93   
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Brambilla war keineswegs nur für die Versorgung von Kaiser und Erzherzog verantwortlich, sondern 
als Oberstabschirurg war er auch ranghöchster Arzt in der Truppenversorgung. Dies beinhaltete die 
Einrichtung von Feldspitälern und deren medizinische Leitung – nicht nur die Dienstaufsicht, denn 
er operierte Verwundete und entschied über Behandlungsmethoden von Erkrankten oder über 
Änderungen im Verpflegungsplan.  
Diese Mehrfachbelastung ließ Maria Theresia in einem Brief an Joseph II. sorgenvoll feststellen, 
dass Joseph II. ohne Brambilla im Feld unterwegs sei, wenn dieser nicht zur Verfügung stand, was 
ihr missfiel. Das war ihr nicht Recht. Mit Bayer und Kollmann waren zwar zwei Leibärzte an Ort und 
Stelle, aber der Kaiserin war auch klar, dass Joseph II. keinen Wert auf deren Begleitung legte.94  
In dieser Zeit und bestärkt durch die Erfahrungen im Feld reiften Brambillas Gedanken zur Stiftung 
der Josephinischen Akademie zu einem konkreten Pan heran.95 
 
Bald nach dem Ende des Bayerischen Erbfolgekrieges verschlechterte sich der Gesundheitszustand 
der Kaiserin sichtlich. Ihr Leben hatte sie sehr gefordert, nicht nur die Strapazen und 
Verantwortung ihres Berufes, sondern auch die als sechzehnfache Mutter. Sie war bereits über die 
Jahre chronisch krank, nun machte sich langsam Atemnot breit. Im Oktober 1780 gesellte sich zu 
Rheumatismus im rechten Oberarm ein quälender Husten, doch sie arbeitete mit abnehmenden 
Kräften weiter und Störck behandelte sie. 
Im November wurde der Brustkartarrh schlimmer, die Regentin sah ihr Ende gekommen und auch 
ihr Arzt teilte diese Einschätzung und gab diese Diagnose an Joseph II. weiter, doch der Kaiser 
hegte Misstrauen gegen Störck. Jahre zuvor hatte Störck die erblindete Maria Theresia Paradies, ein 
Patenkind von Maria Theresia auf grausame Weise vergeblich „behandelt“, in dem er sehr 
schmerzhafte Elektrobehandlungen vornahm.96  
Aufgrund der Nachricht über den Zustand seiner Mutter verlor Joseph II. die Fassung und warf 
Störck vor, den Zustand seiner Mutter nur deshalb so drastisch darzustellen, damit er nachher, 
wenn sich die Krankheit bessern sollte, umso glanzvoller auf seine Heilkünste verweisen könnte.97 
Doch Störck behilt recht, trotz aller Behandlungen starb Maria Theresia. 
 
Wieder wurde Joseph II. von den Medici und deren Möglichkeiten enttäuscht und ärgerte sich über 
einzelne Ärzte und deren Verhalten, wobei Störck für ihn ein besonderes Ärgernis darstellte.  
Joseph II. notierte: „Es ist mir verlässlich bekannt geworden, dass der sechzehn jährige 
Kaufmannsohn Bocchini, der sich vor einigen Tagen erschossen hat, nichts weniger als durch einen 
Anfall von Raserei zu diesem Schritte gebracht worden, sondern dass er ein verzogener, 
ausschweifender Junge gewesen, der in der Vergangenheit, sich sie weiteren Mittel zu seinem 
liederlichen Leben zu verschaffen, nach seiner eigenen Mutter, die ihm solche versagte, geschossen 
und sich nachher selbst getötet hat; da sich hieraus abnehmen lässt, daß das von Doktor Störck und 
Leber diesfalls ausgefertigte Attest eine übel verstandene Gefälligkeit zum Grunde gehabt hat, 
wodurch das Stadtgericht in Aufsuchung der Quellen eines so überhandnehmende  Übels als der 
Selbstmord ist, irregeführt wird und Ich unwahr benachrichtigt worden: so werden Sie der Sache 
genauer auf den Grund gehen, damit die an einer solchen Unrichtigkeit Schuldtragenden 
angemessen bestraft werden.“98 
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Zwischen all den kaiserlichen Reisen und sonstigen Verpflichtungen blieb Brambilla wohl nicht 
allzu viel Zeit für Müßiggang oder Familie.99 Doch er hatte sich in Wien etabliert und seine 
Wohnung lag an einem Ort, mit einem ungewöhnlichen Namen: „bei der Himmelpforte“.  
Es war ein architektonisch interessantes Haus mit drei Fassaden, das 1828 spätklassizistisch 
überbaut wurde100 und heute unter der Adresse Rauhensteingasse 1 zu finden ist.101    
Brambilla stand wie allen hohen Beamten eine Dienstwohnung, ein „Hofquartier“ zu. Die Hofburg 
selbst war aber aufgrund des durch die zentralistische Verwaltung wachsenden Beamtenstabes voll 
belegt, weshalb die Behörden in der Inneren Stadt die zweiten Stockwerke vieler Häuser 
anmieteten. Die Vermieter waren davon nur wenig begeistert, denn der Hof bezahlte nur ein Drittel 
des Normalzinses.102 Begünstigte Mieten haben in Wien also Tradition! 
Das Haus lag direkt neben dem ehemaligen Himmelpfortkloster, dessen Reste 1787 von Josef Gerl, 
der auch schon Baumeister des allgemeinen Krankenhauses war, für das Haus des Grafen Colloredo 
verwendet worden waren. Am Ende der Straße, dort wo heute das Café Frauenhuber zu finden ist, 
gründete 1788 der Leibkoch von Maria Theresia eine Traiteure, ein Nobelrestaurant, in dem 
berühmte Konzerte stattfanden und mit dem Namen wie Mozart, Händel und Beethoven verbunden 
sind.103 Schräg gegenüber war das Haus „Zum Rauchenstein“, hier war der Sitz der Großloge der 
Freimaurer in Wien.  
Dieses Haus war das Quartier der gesamten Familie Brambilla in Wien, wo nicht nur Alexander mit 
seiner Familie, sondern auch sein Bruder Anton wohnte.104 Anton war nicht so ehrgeizig wie sein 
Bruder, aber sehr lebenslustig, er war verheiratet mit Francoise de Cronne, doch sie hatten keine 
Kinder.105 Der dritte unter den Brüdern – Johann – war als Schatzmeister in Pavia geblieben.106   
Alexander und Theresia hingegen hatten in der Zwischenzeit drei muntere und kreative Kinder 
bekommen:107 Therese wurde 1771, Josef 1774 und Maria 1775 geboren.108 
 
Kaiser und Chirurg erkannten zahlreiche Defizite in der Ausbildung der Mediziner und in der 
medizinischen Versorgung ganz allgemein. Im Sinne des Physiokratismus und der Gedanken 
Sonnenfels waren Ziele und erforderliche Maßnahmen klar. Die Kindersterblichkeit und die 
Sterblichkeit der Gebärenden sollte durch gynäkologisch geschulte Mediziner wesentlich gesenkt 
werden, wogegen die Arbeitsfähigkeit nach Arbeitsunfällen durch chirurgisch geschulte Mediziner 
erhöht werden sollte, und das durchschnittliche Lebensalter der Bevölkerung durch 
pharmakologisch geschulte Mediziner erhöht werden sollte. Dazu sollten zahlreiche Ärzte und 
Hebammen nach einem neuen Modell ausgebildet und in allen Teilen der Habsburgischen Erblande 
und der weiteren Länder eingesetzt werden. Der Begriff des Medico-Chirurgen entstand.109 
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4. Freimaurer / Illuminaten / Josephiner 
 
Als Werkzeug zum Ausbruch aus der theokratischen Festung Europa dienten zur Zeit der Aufklärung 
verschiedene, zum Teil in Verschwiegenheit agierende Gruppierungen. Neben den Freimaurern 
spiegelten sich allerdings auch die Lehren der Illuminaten und der Josephiner in einer Koppelung 
aus Ratio und Mystik wider die bereits am Beginn der Aufklärung in der Renaissance angelegt war.   
 
Unter Josephinismus versteht man: „Wiener und österreichische Form der rationalistischen 
Aufklärung, eine Reform im Sinn des Nützlichkeitsstandpunkts. Grundsätze des Josephinismus 
fanden bereits vor dem Regierungsantritt von Joseph II. in Österreich Eingang (beispielsweise nach 
Grundsätzen der praktischen Bedürfnisse des Staates realisierte Verwaltungsreform bzw. Einfluß des 
Staatskirchentums unter Maria Theresia). Unter Josephinismus im engeren Sinn versteht man einen 
aufgeklärten Absolutismus, einen zentralistischen Zentral- und Einheitsstaat (Vereinheitlichung von 
Verwaltung und Behörden) mit katholischer Staatsreligion und einheitlicher deutscher Sprache 
(obwohl sich in der Zeit des Josephinismus auf dem Balkan nationale Schriftsprachen auszubilden 
begannen).  Die von Joseph II. eingeleiteten Reformen auf den Gebieten der Verwaltung 
(Magistratsreform 1783), der staatlichen Wohltätigkeit (allgemeines Krankenhaus, 1784; Ersatz für 
kirchliche oder private Armenfürsorge) und der Wirtschaft (Merkantilismus und Manufakturen, 
Aufhebung des Zunftzwanges und des Gewerbes, Einführung von Schutzzöllen), des Rechts-
(Josephinische Gerichtsordnung und Josephinisches Gesetzbuch, 1787), Schul- 
(Reichsvolkschulgesetz,1771; staatliche Kontrolle des Unterrichtswesens, Heranbildung von 
Staatsbeamten an den Universitäten) und Kirchenwesens(Toleranzpatent, 1781; 
Klosteraufhebungen, 1782; Diözesanregulierung, 1782), sowie des Agrarwesens (Aufhebung der 
Leibeigenschaft, 1781) überforderten die Menschen seiner Zeit ….“110   
 
Die Mysterienvorstellungen des 18. Jahrhunderts bewirkten eine Affinität der Eliten aus Adel und 
Wissenschaft, sich auch für die Ideen der Freimaurerei zu begeistern. Gerne berief man sich auf 
antike Autoren und setzte auf eine Kontinuität, die ihren Anfang bei den Ägyptern nahm, und über 
die Griechen und Römer bis in die Gegenwart reichen würde. So entstand auch die These, dass die 
Blüte der Nationen mit der Blüte der Mysterien zusammenhängen würde.111  
Ihr Verständnis basierte auf dem Bewusstsein einer allen gemeinsamen Gotteskindschaft, alle 
ständischen, konfessionellen und nationalen Unterschiede sollten ausgeglichen werden.112 
 
Im 18. Jahrhundert fanden die Ideen der Freimaurer einen breiten phänotypischen Niederschlag, der 
sich nicht nur durch Benjamin Franklin, George Washington und John Adams in der demokratischen 
Verfassung der Vereinigten Staaten finden konnte, sondern auch in architektonischen 
Vorstellungen, die zu Modellen einer Utopie wurden.113 In ihren Lehren machte die Architektur und 
die sie begründende Geometrie einen wichtigen Aspekt aus, was nicht nur Auswirkungen auf 
Gebäude, sondern vor allem auch auf die Gartengestaltung hatte. Insbesondere die Gartenkunst 
war für damalige Zeitgenossen ein Spiegelbild der Politik: Während die strenge Zucht des 
französischen Barockgartens dem Absolutismus zugeordnet war, wurde die offene Form des 
englischen Landschaftsgartens mit seinen weich fließenden Formen mit neuen progressiven Ideen 
assoziiert. Die Philosophie der Aufklärung wurde zum Ausdruck gebracht.114 
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1765 erwarb Feldmarschall Lacy Schloss Neuwaldegg und schuf über drei Jahrzehnte hinweg eine 
großzügige Gartenanlage, die sich vom Schloss weit in das Dornbachtal und über die Hügel des 
angrenzenden Wienerwaldes erstreckte. Damals wurde dieser Garten als einer der größten und 
schönsten landschaftlichen Anlagen auf dem Kontinent bezeichnet.  
Lacy war von Rousseau beeinflusst und vollführte in einer Zeit, in der sich das Denken vom 
Absolutismus entfernte und der Aufklärung zuwandte, diesen Gesinnungswandel als Erster in Wien 
im Bereich der Gartenkunst, indem er die strengen, barocken Formen verließ und sich für eine 
landschaftliche Gestaltung seines Gartens entschied.115 Kaiser Joseph besuchte Lacy regelmäßig in 
seinem Garten.  
 
Die Freimaurerei nahm ihren Anfang in England, als Gründungsdatum lässt sich der 24. Juni 1717 
ansetzen. An diesem Tag wurden fünf Londoner Logen zu einer Großloge vereinigt.116 Die Freimaurer 
sahen sich in der Nachfolge des 1312 aufgehobenen Templerordens und waren in verschiedenen 
Teilen Europas verbreitet, sie folgten dem Prinzip der Strikten Observanz, einer zentralistischen 
Ordnung, die in einer Freimaurerverfassung von 1723 mündete. Diese basierte auf einem 
Gedankengut, das auch als demokratisch verstanden werden kann. Über Frankreich und die 
Niederlande verbreiteten sich die Freimaurer später auf dem Kontinent. In Österreich hielten sie 
über die österreichischen Niederlande Einzug. Dort wurde auch Kaiser Franz I. in eine Loge 
aufgenommen.117  
Während Kaiser Franz I. als Freimaurer aktiv war, entwickelte Joseph selbst ein ambivalentes 
Verhältnis dazu. Einerseits teilte er das aufklärerische Gedankengut und wollte die Freimaurer für 
seine Ziele nutzbar machen, andererseits war ihm das Wesen von geheimen Bünden, die nicht 
kontrollierbar waren, suspekt.118  
 
Die Freimaurer in den Habsburger Landen waren allerdings an die Landesloge von Deutschland mit 
Sitz in Berlin gebunden und unterlagen der Strikten Observanz. Mit dem Bayerischen Erbfolgekrieg 
erlebte die österreichische Freimaurerei einen Wendepunkt, denn durch diesen wurde die 
Verbindung zur Großen Landesloge unterbrochen.119   
 
Doch gerade in dieser Zeit erlebten die Wiener Freimaurer – von Berlin losgelöst – einen 
beträchtlichen Aufschwung durch die Gründung der St. Johannis Loge „Zur wahren Eintracht“.  
Am 12. März 1781 versammelte der Chirurg Ignaz Fischer fünfzehn Mitglieder der Loge „Zur 
gekrönten Hoffnung“ in seinem Haus. Er wollte eine Akzentverschiebung. So sollte das 
Zinnendorfsche System, das mehr Freiheiten erlaubte und nach dem Generalstabsmedikus Johann 
Wilhelm von Zinnendorf benannt war, gegenüber der Strikten Observanz mehr Gewicht erhalten. Zu 
diesem Zweck sollten den Logen „Zur gekrönten Hoffnung“ und „Zum heiligen Joseph“ eine weitere 
Loge angegliedert werden, die die Aufklärung im Fokus haben sollte. Es ist wohl kein Zufall, dass 
zahlreiche Ärzte und Chirurgen auch Freimauer wurden. Die Chirurgie war eine Schlüsseldisziplin 
der Aufklärung.  
Fischer wurde neuer Meister vom Stuhl und damit Vorsitzender dieser neugegründeten Loge. Als 
sich im Herbst 1781 in dieser Loge eine für Wien ganz neue Richtung zu etablieren begann, die 
dem Illuminatismus huldigte, und dabei zugleich die alten Pläne einer Akademie der 
Wissenschaften mit Unterstützung des Kaisers realisierbar erschienen, schlug Angelo Soliman, ein 
in Wien allgemein bekannter und am Hof beschäftigter Afrikaner, den Illuminaten Ignaz von Born 
zur Aufnahme vor. Born war Montanist und Mineraloge, stammte aus Siebenbürgen und bereits 
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während seines Aufenthaltes im Jahr 1770 in Wien soll er die Abende bei Joseph von Sonnenfels 
verbracht haben.120 Dolf Lindner mutmaßt in seiner Beschreibung der Wiener Freimaurerei im 18. 
Jahrhundert, dass die beiden bereits damals Gespräche über die Gründung einer Akademie der 
Wissenschaften, nach Vorbild der Londoner Royal Society und der Pariser Académie des Sciences 
führten.121 
Born wurde also als Geselle inkorporiert und schon zwei Wochen später zum Meister erhoben.122 
In kürzester Zeit wurde Fischer als Meister vom Stuhl ausgespielt und am 9. März 1782 wurde Born 
zum Meister vom Stuhle gekürt.123 
 
Diese Loge war eine von Zeitgenossen respektierte Eliteversammlung, und sie war im deutschen 
Sprachraum in dieser Zeit des politischen und gesellschaftlichen Strukturwandels ein kulturelles 
und geistiges Zentrum von großer Bedeutung. Sie verzeichnete eine hohe Publikationstätigkeit 
durch die große Zahl ihrer wissenschaftlich oder künstlerisch tätigen Mitglieder und erwarb sich 
auch Verdienste um die Ausbreitung des Freimauerbundes. Die hier begründete Arbeitsweise fand in 
ganz Europa Nachahmung und hat die Freimaurerei bis heute geprägt. 
Ein Blick in das Verzeichnis der Logenmitglieder „Zur Wahren Eintracht“ lässt einige Namen aus der 
nahen Umgebung Brambillas aufscheinen wie Johann Peter Frank, Brambillas Freund und ab 1785 
Professor in Pavia, oder Johann Hunczowsky, Professor am Josephinum. Besuchende Brüder der 
Loge waren unter anderen: der Lombarde Pasquale Artaria, ein Kunstdruckverleger, der auch den 
Stich des Josephinums und Brambillas aufgelegt hatte; Nikolaus Brendl, Regimentschirurg und 
Verwandter von Anton Brendl von Sternberg, dem Stifter eines Preises am Josephinum, dieser Preis 
wurde jährlich mit der nach jenem benannten Brendlmedaille verliehen; Rudolf Gräffer, 
Buchhändler, der zahlreiche Werke Brambillas verlegte, und bereits ab 1775 Mitglied der „Loge zum 
Heiligen Joseph“ war.124 Johann Thomas von Trattern125, Buchdrucker und Verleger von Brambillas 
früheren Werken,126 der ein “Lekturenkabinett“ angelegt hatte,127 in dem vor allem aufklärerische 
Schriften zu finden waren.128  
 
Für Buchhändler und Verleger waren gute Kontakte zu Gelehrten und Schriftstellern eine wichtige 
Basis für den beruflichen Erfolg. Diese Verbindungen sicherten einerseits einen gewissen Absatz der 
erworbenen und verlegten Artikel und dienten andererseits auch zur Gewinnung neuer Autoren für 
den eigenen Verlag. Ein wichtiges Forum zur Anbahnung und Aufrechterhaltung dieser 
Verbindungen stellten zweifelsohne die Kontakte innerhalb der Freimaurerlogen dar. In deren 
Versammlungen ergaben sich zahlreiche Freundschaften, aber auch Geschäftsverbindungen. 
Fast alle Gelehrten und Intellektuellen Wiens gehörten damals einer der Logen an. Als Beispiel für 
die Vernetzung innerhalb der Logen sei an dieser Stelle Johann Georg Adam Forster (27. November 
1754 , Mokry Dwór bei Danzig – 10. Januar 1794, Paris) genannt. Er war deutscher Naturforscher, 
Ethnologe, Reiseschriftsteller, Journalist. Seinen Wienaufenthalt 1784 nutzte er für 
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Zusammentreffen mit zahlreichen Gelehrten und verarbeitete seine Eindrücke in seinen 
Tagenbüchern. Er hatte Kontakt zum Verleger Rudolph Gräffer, zu Aloys Blumauer, zum Hofsekretär 
in der ungarischen Staatskanzley, Johann Hunczovsky. Forster erwähnt, dass letzterer eine reiche 
Frau geheiratet hatte, praktizieren würde, Professor an der „Militär Academie“ wäre (damals noch 
die Schule in Gumpendorf) und seinen eigenen Wagen halten würde. Auch mit den anderen 
Mitgliedern der Loge „Zur wahren Eintracht“ traf sich Forster recht häufig und nennt in diesem 
Zusammenhang Retzer, Born, Birkenstock, Rautenstrauch, Brambilla und Sonnenfels.129 
 
Brambilla selbst war Italiener und daher mutmaßlich papsttreu, er stand Joseph II. nahe – der ein 
ambivalentes Verhältnis zur Freimaurerei hatte – so konnte von ihm auch kein Logeneintrag 
gefunden werden. Ob er nun Mitglied oder Besucher war – vielleicht auch inkognito – ist bis heute 
ein Rätsel.  
 
Der Oberste Hofkanzler Leopold Graf Kolowrath-Krakowksy130 und Prokop Graf Lazasky von 
Bukowa131 wurden offensichtlich auf kaiserliche Anordnung aufgenommen. Der 
Obersthofstallmeister und persönliche Freund Joseph II., Johann Baptist Carl Walther Graf von 
Dietrichstein-Proskau,132 war sogar Provinzialgroßmeister. Auch der Jurist, Humanist und kaiserliche 
Berater Joseph von Sonnenfels war Mitbruder.133 
 
Doch die Einstellung gegenüber den Freimaurern änderte sich zusehends: bereits 1784 legte 
Dietrichstein seine Ämter zurück, Sonnenfels mied diese von vornherein. Die große Zäsur für die 
Freimaurerei in Österreich erfolgte schließlich am 11. Dezember 1785. Dazu findet sich im 
kaiserlichen Protokollbuch dieses Jahres folgende Eintragung: „… geruhe der Monarch vermittelst 
eines allerhöchsten Handbillets …folgendes zu erkennen zu geben: Da nichts ohne einer gewissen 
Ordnung und Leitung in einem wohlgeordneten Staate bestehen kann; so finde ich nötig, Ihnen 
folgende Meine Willensmeinung zur genauen Befolgung mitzugeben:“.134  
Was dann im sogenannten „Handbillet“ oder „Freimaurerpatent“ folgte, war eine massive 
Beschränkung der freimaurerischen Aktivitäten und eine verpflichtende Registrierung der 
Mitglieder. Insgesamt handelt es sich um ein Dokument, mit einem fraglichen Hintergrund. Es gibt 
die Vermutung, dass dieses Dokument im Zusammenhang mit der in Bayern erfolgten Auflösung 
eines anderen Geheimbundes in Verbindung steht – der Illuminaten. Diesen machte man den 
Eintritt in die Freimaurerlogen zur Auflage, nach deren Auflösung wurden die Mitglieder bekannt.135 
 
Der Illuminatenorden wurde am 1. Mai 1776 vom Professor für Kirchenrecht und praktische 
Philosophie an der jesuitischen Universität Ingolstadt, Adam Weishaupt, mit zwei seiner Studenten 
als geheimer Bund der Perfektibilisten gegründet. Als Symbol des Bundes wählt Weishaupt die Eule 
der Minerva, der römischen Göttin der Weisheit. Hintergrund war das intellektuelle Klima an der 
Universität, das fast vollständig von ehemaligen Jesuiten beherrscht wurde, deren Orden 1773 
aufgehoben worden war. Weishaupt ging es vor allem darum, den Studenten Zugang zu 
zeitgenössischer kirchenkritischer Literatur zu gewähren, wobei dieser geheime Weisheitsbund in 
seiner Anfangszeit nicht mehr als zwanzig Mitglieder hatte. In der Folge Illuminatenorden genannt, 
war sein Ziel, durch Aufklärung und sittliche Verbesserung die Herrschaft von Menschen über 
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Menschen überflüssig zu machen. Von der Johannisfreimaurerei übernahm er die Einteilung in drei 
Grade, nannte diese aber Klassen – Pflanzschule, Minveralklasse, Klasse der Mysterien.136 Diesem 
Orden gehörte auch Ignaz von Born an, und mit ihm breitete sich der Orden nach Süden und in die 
Habsburger Lande aus.  

Einen ersten Aufschwung nahm der Orden, als er 1778 von einem ehemaligen Schüler Weishaupts 
reorganisiert wurde. Weishaupt schlug als neuen Namen Bienenorden vor, weil ihm vorschwebte, 
dass die Mitglieder unter der Leitung einer Bienenkönigin den Nektar der Weisheit sammeln sollten, 
doch entschied man sich für Bund der Illuminaten und schließlich Illuminatenorden. Aus dem 
Weisheitsbund wurde nun ein geheimer Orden, der die jesuitischen Spuren seines organisatorischen 
Vorbilds nicht verleugnen konnte. Eine Umorganisation erfolgte 1780 nach dem Beitritt des 
niedersächsischen Adeligen Adolph Freiherr von Knigge, der sich jedoch vier Jahre später wieder 
von der „Mode-Thorheit“ abwandte, die Welt durch geheime Gesellschaften verbessern zu wollen.137 
In der Folge spitzte sich der Dissens zwischen Weishaupt und Knigge derart zu, dass der Orden zu 
zerbrechen drohte. 

Inmitten der internen Streitereien hatten Geheimbünde die Aufmerksamkeit der bayerischen 
Obrigkeit auf sich gezogen. Ihr waren die Ziele von aufklärerisch gesinnten Geheimorden suspekt, 
richteten sie sich doch darauf, die überkommene Ordnung zu verändern, ja durch Unterwanderung 
der öffentlichen Ämter einen Vernunftstaat zu errichten.138 Konsequent wurden am 22. Juni 1784 
alle Communitäten, Gesellschaften und Verbindungen durch den bayerischen Kurfürsten Karl 
Theodor verboten.139  

Quasi als Gegenspieler der Illuminaten trat etwas früher, nämlich um 1756 der freimaurerisch-
rosenkreuzerische „Orden der Gold- und Rosenkreuzer“ in Erscheinung, der nicht nur an Christen 
gerichtet war, sondern auch Juden aufnahm. Die Gründungslegende des Ordens beginnt mit drei 
ägyptischen Weisen – Ormusse – die 1188 nach Schottland auswanderten, um dort den Orden der 
„Bauleute vom Osten“ zu gründen. Anders als die Freimaurer und Illuminaten beschäftigten sich die 
Rosenkreuzer stärker mit Alchemie, Chemie, Physik, Theologie, Magie und der jüdischen 
Geheimlehre der Kabbala und suchten den Stein der Weisen.140 
Der Orden zeichnete sich vor allem durch einen orthodoxen Pietismus aus, in dem das tägliche 
Gebet, Fasten und Kasteien zu den zentralen religiösen Übungen gehörte. Darüber hinaus 
beschäftigte man sich in den einzelnen Zirkeln mit der Kabbala, Alchemie und Magie. Das erklärte 
Ziel war die Vereinigung mit Gott, in der man die Geheimnisse der Natur zu beherrschen und zu 
verstehen versuchte. Das Gottesbild im Orden der Gold- und Rosenkreuzer war pantheistisch und 
pansophisch geprägt. Als Grundlage diente vor allem die Bibel. Die Gold- und Rosenkreuzer feierten 
drei zentrale Feste im Jahr. Dazu zählte der Gründonnerstag, der Johannistag und der Tag des 
Johannes des Evangelisten.141 Das Weltbild des Ordens war antiaufklärerisch geprägt, da man sich 
die Welt nicht durch die Ratio der Naturgesetze erklären wollte, sondern ihre Ursachen in der 
unsichtbaren Geisterwelt sah.142 
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Gerüchte sahen Joseph II. immer wieder als Freimaurer, dies konnte aber bislang nicht 
nachgewiesen werden. In seinem Buch Der Narrenturm bringt Alfred Stohl dessen Entstehung in die 
Nähe Kaiser Josephs II. und der Rosenkreuzler.143 
Wenn der Kaiser Freimaurerlogen – zumindest aus Neugier – besucht hatte, dann ist er höchst 
wahrscheinlich inkognito aufgetreten.  
 
Neben all diesen im Verborgenen agierenden Gruppierungen manifestierten sich die 
Repräsentanten der josephinischen Reformpolitik und die Anhänger der Aufklärung in Österreich 
öffentlich und waren unter einem gemeinsamen Namen gekannt: Die Josephiner.  
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II. Die Reisen des Kaisers 
 
 
Der Kaiser wollte sich ein Bild von der Welt, von den Menschen inn- und außerhalb seines Reiches 
machen, er wollte die Bedingungen sehen, unter denen die Menschen lebten, ihre Nöte erkennen. 
Aber er wollte auch neue Errungenschaften, Bauten und Leistungen der Wissenschaft sehen und 
studieren. 
Diese Reisen musste er allerdings zu Beginn als Mitregent mit seiner Mutter abstimmen und ihre 
Zustimmung einholen. 
Joseph II. reiste viel. Er war der europäische Herrscher mit der größten Kilometerleistung: Er 
verbrachte fast ein Drittel seiner Regierungszeit auf Reisen.144 Es waren sowohl Inlands- als auch 
Auslandreisen durch sämtliche Provinzen der Habsburgischen Erblande und weiterer Länder der 
Habsburgermonarchie – damit sind die Österreichischen Niederlande, das Herzogtum Mailand, das 
Militärgrenzgebiet, Galizien, Londomerien und die Bukowina – aber auch nach Frankreich, 
Russland, Königreich beider Sizilien und in den Kirchenstaat.  
Diese Reisen plante er rasch, mit Überraschungen und präzise – wie seinen Staat. Dabei reiste er 
meist inkognito und zwar unter dem Namen Graf von Falkenstein. Dieser Name war keineswegs 
zufällig gewählt, er wurde zu seinem anderen Ich.  
 

 
Abb. 12. Kaiser Joseph II. als Graf von Falckenstein, 1777. 
 
Die Grafschaft Falkenstein hatte Joseph II. von seinem Vater geerbt. Sie war der letzte Rest seiner 
linksrheinischen Besitzungen und lag mitten in Europa. Inkognito zu reisen war damals keineswegs 
ungewöhnlich, es war sehr praktisch, da es günstiger und schneller war, denn nur so konnte der 
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Kaiser auf große Begleitung verzichten und zeitraubende Empfänge in jedem Ort auf der Strecke 
vermeiden. Dies entsprach vollkommen Josephs Prinzipien von Sparsamkeit, Effizienz und 
Bürgernähe. So reiste er für gewöhnlich nur mit wenigen Begleitern, und stets dabei war jedoch 
sein persönlicher Chirurg Brambilla.145 Nicht nur, um die medizinische Versorgung des Kaisers zu 
gewährleisten, sondern um sich mit ihm ein Bild von medizinischen Einrichtungen in ganz Europa 
zu machen. Sie schlossen Freundschaft mit den besten Chirurgen Europas und entwickelten bald 
eigene Pläne und Gedanken zum Gesundheitswesen und zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
der eigenen Bevölkerung. Brambilla wurde mehr und mehr zu einem Vertrauten des Monarchen.146 
 

Abb. 13. Die Reisen Kaiser Josephs II. in Europa. 
 
 

1. Reise nach Italien 1769  
 
In Joseph II. wuchs in diesem Jahr der Wunsch nach einem Abstand zu Wien und seiner Mutter, mit 
der sich die Auseinandersetzungen um die Mitregentschaft zu häufen begannen. 1768 hatte er 
bereits eine Reise durch das Banat unternommen, dessen Bevölkerung in Armut lebte. Nun wollte 
er Italien besuchen und die Lombardei und seine Regierung studieren. Maria Theresia hoffte, dass 
ihr verwitweter Sohn Gefallen an einer Modeneser oder Piemonteser Prinzessin finden könnte und 
willigte in eine Italienreise ein.147 
Am 3. März 1769 verließ Joseph II. Wien Richtung Rom und sollte erst nach fünf Monaten 
zurückkehren. Die Reise wurde nur wenige Tage davor angekündigt, und der Zeitpunkt dürfte in 
Zusammenhang mit dem Tod von Papst Clemens XIII., vier Wochen zuvor, gestanden sein. Der 
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verstorbene Papst galt als Feind der Habsburger, die Jesuiten hatten ihren Einfluss ausgebaut, 
waren zu mächtig geworden. Sie wurden in der Folge von zahlreichen Regierungen ausgewiesen 
und auch Kirchenrechte wurden deutlich beschnitten. Die politische Lage in Italien war also 
kritisch. Die Papstwahl war gerade in Vorbereitung, und dass es zu diesem Zeitpunkt keinen 
Souverän im Kirchenstaat gegeben hatte, dürfte Joseph II. sehr angenehm gewesen sein. Es 
erleichterte den Besuch des Römischen Kaisers in Rom.148   
 
Joseph II. hatte sich in den Tagen vor seiner Abreise gründlich vorbereitet, Berichte über den 
Kirchenstaat studiert und eine lange Liste mit modernen und historischen Gebäuden, Gemälden, 
Skulpturen, Gärten, Schlachtfeldern, öffentlichen Einrichtungen und karitativen Institutionen 
angelegt, die er unbedingt besichtigen wollte.  
 

 
Abb. 14. Pompeo Batoni, Kaiser Joseph II. (1741-1791) und Großherzog Pietro Leopoldo von Toskana (1747-1792). 
                                       
Dreizehn Tage später kam der Kaiser unangekündigt in Rom an, denn er hatte auf dem Weg nur die 
notwendigsten Aufenthalte eingelegt. Bemerkenswert war jener in Bologna, hier war Brambilla 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften,149 und hier gab es eine bedeutende medizinische Schule, 
die der Kaiser und sein Chirurg besichtigten. Besonders begeistert war Joseph II. von den hier 
vorhandenen anatomischen Wachsmodellen, einer neu entwickelten Form von Lehrbehelfen für die 
Ausbildung von Chirurgen.150 Dann ging es weiter nach Rom, wo der Kaiser zwei Wochen 
verbrachte, gemeinsam mit seinem Bruder Leopold, der ebenfalls dorthin gereist war. Joseph II. 
arbeitete in dieser historisch so bedeutenden Stadt seine Besichtigungsliste ab, wobei er befand, 
dass fünf Stunden Besichtigungszeit für den Petersdom zu kurz wären und man eigentlich Monate 
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brauchen würde - die er nicht hatte. Weiters konzentrierte er sich auf den Besuch von Spitälern 
und Ausbildungsstätten, aber auch von Handwerksbetrieben und Fabriken. Der Kaiser war nicht 
unbemerkt geblieben, und so folgten ihm Scharen auf seinen Touren durch Rom. Er machte keinen 
Unterschied im Umgang mit den Menschen, egal welchem Stand sie angehörten. Natürlich musste 
Joseph II. auch zahlreiche Empfänge besuchen, die ihn aber meist langweilten. Außerdem besuchte 
er das Konklave der Kardinäle zur Papstwahl, denn dem Kaiser stand dabei dieses Recht zu.  
Joseph II. war der erste Römische Kaiser, seit Karl V., der Rom besucht hatte, und dieser Besuch 
sollte für ihn ein Markstein in seiner politischen Karriere werden.151 Die Eindrücke dieser Stadt und 
das Kennenlernen des Machtzentrums der Kirche sollten in seine späteren politischen 
Entscheidungen, gerade in kirchenpolitischen Fragen, einfließen. Joseph II. wurde von der 
römischen Bevölkerung als katholischer Marcus Aurelius gefeiert. Er strahlte die Aura eines 
Herrschers aus, der Dinge verändern wollte. Der Maler Pompeo Batoni ergriff die Gelegenheit, malte 
nicht mehr englische Touristen, sondern fertigte das berühmte Porträt des Kaisers und seines 
Bruders mit Rom im Hintergrund.  
Laufend berichtete Joseph II. seiner Mutter in Wien, und auch für sich selbst verfasste er Berichte 
und führte ein Reisetagebuch.152   
 
Joseph II. reiste mit seinem Bruder Leopold, dem Großherzog der Toskana weiter nach Neapel zur 
gemeinsamen Schwester Maria Carolina, Königin von Neapel, und begleitete ihn danach nach 
Hause, nach Florenz. Der Kaiser hatte seinem Bruder geraten, sich, so wie er selbst und seine 
Mutter, gegen Pocken impfen zu lassen – damals eine oft tödliche Krankheit. Leopold willigte ein 
und Joseph II. blieb bei ihm, während er sich von der Impfung erholte. Währenddessen besichtigte 
er mit Brambilla die Sammlungen seines Bruders und Einrichtungen der Stadt, wobei besonders die 
Akademie der Wissenschaften sein Interesse weckte. Brambilla stand auch mit dieser Einrichtung in 
Verbindung und war hier wie in Bologna ebenso eines ihrer Mitglieder.153 
  
Danach setzte Joseph II. seine Reise fort und verbrachte sechs Wochen in seinen italienischen 
Besitzungen, der Lombardei. Bislang wurde die Provinzverwaltung von Kaunitz vom fernen Wien 
aus gesteuert. Nun inspizierte der Kaiser an Ort und Stelle auch die Garnisonen – Festungen, 
Kasernen und vor allem die Truppen. Er machte sich ein Bild von deren Ausstattung und 
Ausbildung. Anders als das Banat waren die italienischen Provinzen mit ihren eineinviertel 
Millionen Einwohnern die best entwickelten Provinzen der Habsburgischen Erblande, hoch 
zivilisiert, wohlhabend, dicht besiedelt und urbanisiert. Den Bürgern wurden zahlreiche Rechte 
garantiert, nur die staatlichen Institutionen waren veraltet. Gleichzeitig wehte ein Wind der 
Aufklärung, der auch die aristokratischen Kreise erfasste.154      
 
In Modena und Turin machten Joseph II. und seine Begleiter Halt, um die dortigen Prinzessinnen zu 
besuchen, doch Joseph II. blieb bei seiner Entscheidung, nicht mehr heiraten zu wollen.  
Zwischen diesen beiden Städten gab es einen Aufenthalt in Pavia, der Heimat Brambillas. Pavia 
hatte eine bedeutende Universität, an der Brambilla selbst studiert hatte, und mit der er laufend in 
Kontakt stand. Es war ihm ein besonderes Anliegen, die Aufmerksamkeit des Kaisers dorthin zu 
lenken, denn diese Alma Mater hatte zu dieser Zeit unzureichenden Platz und arge Mängel an 
Lehrbehelfen – besonders im Bereich der Medizin. Offensichtlich hatten seine Bemühungen Erfolg, 
denn schon ein Jahr später, 1770, veranlasste der Kaiser die Erweiterung der Universität in Pavia 
durch den K.K. Hofarchitekten Giuseppe Piermarino (1734 – 1808), der auch für den Großherzog 
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Leopold tätig war. Bemerkenswert war vor allem der vorbildliche Anatomiehörsaal. Piermarino 
hatte ihn formal aus dem Hörsaal der Brera Akademie, den er ein paar Jahre zuvor in Mailand 
geplant hatte, entwickelt.  
Wenige Jahre später kaufte Joseph II. nach dem Tod des Philosophen Albrecht von Haller (1708 –  
1777) dessen umfangreiche Bibliothek mit Staatsgeldern, um sie der Universität in Pavia und der 
Brera Akademie in Mailand zu übergeben. 
 
Die weitere Reise führte nach Mailand, in das Zentrum der Aufklärung. Joseph II. kam in der Stadt 
in schlichter Uniform, ohne jede Dekoration an. Er wurde vom Statthalter, dem Herzog von Mantua, 
einem alten Mann, empfangen, bevorzugte es aber, alleine zur Stadtbesichtigung aufzubrechen. 
Seit einiger Zeit setzten sich hier Intellektuelle für die Abschaffung von Folter und Todesstrafe ein, 
dazu war Cesare Beccarias (1738 – 1794) Buch Dei delitte e delle pene erschienen und es wurde von 
1764 bis 1766 eine Schriftenreihe unter dem Titel Il Caffé von den Brüdern Verri publiziert, in der 
es um aktuelle politische Themen ging. Progressive Autoren und Regierungsmitglieder standen hier 
in Verbindung zueinander.155 Hier war das Zentrum der Aufklärung in Italien. Dieser offene Diskurs 
hatte die Aufmerksamkeit des Kaisers geweckt, sodass die eigentlichen Besichtigungen in den 
Hintergrund rückten.156 
 
Die Reise durch die italienischen Provinzen war als umfassende, politische Studienreise angelegt. 
Während tagsüber Besichtungen, und in Mailand vor allem Sitzungen mit verschiedenen Gremien 
am Programm standen – Joseph II. beklagte mitunter ein wenig genervt den Tross neugieriger 
Bürger, der ihm laufend folgte – standen an den Abenden Theater- und Opernbesuche im 
Vordergrund. Bei diesen Gelegenheiten konnte Joseph II. formlos interessante Personen in ihren 
Logen besuchen. Auch auf ein paar Empfängen erschien Joseph II. – jedoch inkognito.157  
Jeder der ihn traf, war beeindruckt von der Klarheit seiner Ideen, seinem Urteilsvermögen und 
seinem Verständnis für die Anliegen der Bevölkerung. Er brachte seinen großen Respekt vor ihrer 
Majestät, seiner Mutter, zum Ausdruck und betonte, dass er nicht gekommen wäre, um diverse 
Angelegenheiten zu entscheiden, sondern um sich ein Bild von der politischen und 
gesellschaftlichen Lage zu machen, damit er einen exakten Bericht über die Lombardei erstellen 
könne. Auch sein Talent in der zwischenmenschlichen Interaktion war bemerkenswert: Bei allen 
Sitzungen fand er den richtigen Weg, um in einen Dialog mit den Teilnehmern zu treten und 
Problemen auf den Grund zu gehen. Er wollte wissen, wie sich verschiedene Erlässe und 
Veränderungen in der Verwaltung auswirken würden, denn wenige Jahre zuvor waren neue 
Steuergesetze erlassen worden, deren Auswirkungen Joseph II. evaluieren wollte. Er stellte Fragen 
und ließ auch andere Meinungen gelten. Seine Sprache war sehr angenehm und höflich, und seine 
eigene Argumentation war schlüssig, sodass sie auch anderen vernünftig erschien. in jeder Sitzung 
informierte er sich bestens über die jeweilige Materie. So berichtete der Generalgouverneur der 
Lombardei, Karl von Firmian (1716 – 1782), an Maria Theresia.158 Nachmittags gab er Audienzen, 
bei denen ihm insgesamt fast fünftausend Petitionen übergeben wurden. All diese - außer den 
Bittbriefen, die Joseph II. verbrennen ließ – sollten ernsthaft bearbeitet werden.159  
 
In Mailand besuchte Joseph II. noch das alte Teatro Regio Ducale. Als es wenige Jahre später 
abbrannte, wurde daneben auch noch eine Kirche abgerissen um so Platz für ein wesentlich 
größeres Theater zu schaffen: die Scala. Entworfen durch den K.K. Hofarchitekten Giuseppe 
Piermarino, der schon mit dem Ausbau der Universität in Pavia beauftragt war. Finanziert wurde 
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der Bau zum Teil durch den kaiserlichen Hof in Wien, wobei Joseph II. mit seiner Mutter darum 
kämpfen musste, die Kosten gering zu halten. In weniger als dreiundzwanzig Monaten sollte ein 
schlichter klassizistischer Bau entstehen, der am 3. August 1778 mit Antonio Salieris (1750 – 1825) 
L’Europa riconosciuta, zu Deutsch Die wiedererkannte Europa eröffnet werden sollte. Es war nicht 
nur eine fortschrittliche Komposition, auch der Titel war wahrscheinlich nicht zufällig, sondern in 
Abstimmung mit dem Kaiser gewählt. Die Scala wurde zu einem Manifest der neuen Politik.160 
 
Schließlich kam die kaiserliche Reisegesellschaft zu einem kurzen Aufenthalt nach Mantua, wo 
ebenfalls Brambilla Mitglied der dortigen Akademie der Wissenschaften war.  
Die Reise ging dann über Verona in die Republik Venedig und schließlich zurück nach Wien. 
 
Als Folge dieser Reise und der Berichte an Maria Theresia bezog sie ihren Sohn in die 
Ausformulierung der Reformen in der Lombardei ein, ebenso wie es fortan auch bei anderen 
Reformplänen geschehen sollte. Nächtelang studierte er die Unterlagen, veranlasste Änderungen 
und er sorgte für ein Zweikammern-System des Senates in Mailand, da Joseph II. in Mailand eine 
Regierung wollte, aber keinen Statthalter. Er traute der Bürokratie nicht und wollte ihre Rechte 
einschränken, was ihm mitunter positiv ausgelegt wurde. In der Lombardei wurde er als Freund des 
Senats gefeiert. Die dortigen Reformen wurden auch außerhalb der Habsburgischen Erblande und 
der weiteren Länder registriert und zeigten anderenorts Nachahmer.161 
Einzelne Postenbesetzungen in der Lombardei erfolgten jedoch mit Personen, die nicht völlig in sein 
Konzept passten. Das passierte weil er zu diesem Zeitpunkt bereits auf seiner nächsten Reise war. 
Nach Böhmen.162   
 
 

2. Reise nach Böhmen 1771 
 
Die politische und wirtschaftliche Lage in Böhmen und Mähren war prekär. Fast das gesamte Land 
war im Großgrundbesitz von Adel und Kirche. Die Kleinbauern hatten das von ihnen 
bewirtschaftete Land meist in Pacht und mussten dafür ihrem Grundherrn Pachtzins und Robot, 
also Arbeitsdienst auf seinem Gut, leisten. Der Gutsherr bezahlte dann aus den Erträgen Steuern, 
doch schlechte Ernten führten zu rückläufigem Steueraufkommen. Um das auszugleichen, wurden 
die Steuern erhöht und um diese aufzubringen, aber auch um den Profit des Landadels zu erhöhen, 
wurde der Robot erhöht, die Bauern genötigt ihr Getreide zu Dumpingpreisen an den Gutsherrn zu 
verkaufen und von ihm daraus gebrautes Bier und andere Waren zu überhöhten Preisen zu kaufen. 
Zum Teil wurde auch Getreide in andere Regionen, in denen die Preise höher waren, verkauft, 
während die Bevölkerung darbte. Das war regelrechte Ausbeutung, verbunden mit einer 
Verschlechterung der Volksgesundheit und mit einer Abwärtsschraube.163 Zahlreiche Bauern im 
Grenzland verließen daraufhin ihre Heimat Richtung Preußen, in ein Land, in dem das Militär 
gegenüber dem Landadel eine erheblich stärkere Stellung hatte. Das österreichische Militär 
dagegen, musste aufgrund der sinkenden Steuerleistungen seine Stärke in Böhmen und Mähren 
erheblich reduzieren. Joseph II. machte seiner Mutter deutlich, dass der König von Preußen mit nur 
20.000 Mann und ohne Schlacht, Böhmen und Mähren erobern könnte.164 Die Lage war dramatisch, 
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es war Zeit für Veränderungen und so ließ Maria Theresia, von Joseph II. bestärkt, Untersuchungen 
über Missstände anstellen.165 
  
Im Frühjahr 1771 wurde Joseph II. ein anonymes Memorandum über die Missstände in Böhmen 
übergeben. Es war bei weitem nicht das erste, hinterließ aber beim Kaiser einen nachhaltigen 
Eindruck. Daraufhin richtete er Grundsatzfragen an die böhmische Hofkanzlei in Wien, wie: Wäre 
die vollständige Abschaffung des Robot für den Staat gut, oder nicht? Soll der Robot durch 
Zahlungen abgelöst werden? Wenn der Robot abgeschafft wird, sollen die Landgüter an die 
Kleinbauern verkauft werden? Der Handlungsdruck wurde auch dadurch erhöht, dass Berichte des 
Hofkriegsrates bestätigten, dass die Hungersnöte in direktem Zusammenhang mit den 
Ausbeutungen durch den Adel standen.166 Von Mai bis September verhindert Maria Theresia die 
Abreise ihres Sohnes nach Böhmen, worüber sich Joseph, zutiefst über die Lage in Böhmen besorgt, 
bei seinem Bruder beklagt.167 
 
Im Spätherbst des Jahres 1771 trafen am Wiener Hof Nachrichten ein, dass in Böhmen aufgrund 
der schlechten Ernte nun allgemeiner Brotmangel herrsche. Der Verwaltungsapparat in Wien war 
nicht in der Lage, dagegen etwas zu unternehmen. Daher mussten auf Veranlassung von Maria 
Theresia und Joseph II. führende Beamte ihre Posten räumen. Joseph II. ließ sich alle relevanten 
Information und Daten zur Verwaltung von Böhmen und Mähren geben und studierte sie gründlich. 
Zwei Tage später brach der Kaiser mit seinem Chirurgen und kleinem Gefolge auf, um 
sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Mit im Gepäck hatte er eine große Menge Geld das in 
ganz Böhmen an die Bevölkerung verteilt wurde, damit Getreide aus Ungarn herangeschafft werden 
konnte. Brambilla errechnete einen Betrag von mindestens einer halben Million Gulden.168 
Joseph schickte einen dramatischen Lagebericht nach Wien, daraufhin wurde umgehend Getreide 
aus den Kornkammern in Wien nach Böhmen geschickt.169 Sie erreichten Prag, wo sich tragische 
Szenen des Elends zeigten. Auf den Straßen lagen Kranke und Sterbende, die der Hunger 
hinwegraffte. Der Kaiser selbst organisierte Hilfsmassnahmen, er richtete ein Asyl ein, wo er die 
Hungernden hinbringen ließ. Brambilla organisierte die Versorgung in diesem Asyl. Es waren 
Männer, Frauen und Kinder, die zuvor völlig erschöpft waren und zum Teil mit dem Tod rangen. 
Brambilla untersuchte sie und teilte die Menschen zur Unterbringung in verschiedene Gruppen. 
Nach dem Besuch musste Brambilla seine Kleider wechseln, denn auch draußen an der frischen Luft 
wurde er den Gestank nicht los, wo er hinkam, erfüllte er den Raum damit. Den Sterbenden sollten 
fünf Kapuziner und dazu ein paar Gefängnisinsassen beistehen, doch innerhalb von zwei Wochen 
starben sie selbst an Faulfieber.170 
Brambilla berichtete Joseph II. von den Zuständen im Asyl, der Militärbetten organisierte und sofort 
6.000 Gulden zur Verfügung stellte. Dem Erzbischof ließ er zusätzlich 4.000 Gulden anweisen, 
damit dieser die Versorgung in den Pfarrgemeinden sicherstellen konnte. Aufgrund der Kälte und 
weil sie zu wenig zum Anziehen hatten und völlig entkräftet waren, konnten viele nicht aus ihren 
Häusern gehen. 
Zudem beabsichtigte Joseph II., selbst das Asyl, zu besuchen, doch das wollte Brambilla verhindern, 
um den Kaiser nicht der Ansteckungsgefahr auszusetzen. Joseph II.  ließ sich nicht abhalten, 
Brambilla gelang es aber, diesen Besuch zumindest um einen Tag aufzuschieben. In der 
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Zwischenzeit ließ Brambilla alle Räume lüften, ausräuchern und reinigen. Am nächsten Tag fuhren 
sie in kleiner Begleitung in das Asyl, gingen in das Haus und zu den Krankenzimmern, doch noch 
immer herrschte ein gewaltiger Gestank. Die Begleiter hatten nicht den Mut, sich in die Zimmer zu 
wagen. Nur Joseph II. ließ sich nicht abschrecken und ging an die Krankenlager, um all das Elend zu 
sehen.171 
 
Nach seiner Rückkehr nach Wien stellte Joseph II. eine Kommission zusammen, die in Ungarn 
Getreide für Böhmen aufkaufte. Mitte 1772 hatte diese 500.000 Metzen im Werte von 1,000.000 
Gulden angekauft. Weiters wurde Geld in öffentliche Bauaufgaben geleitet und Steuererlässe 
gewährt. Am 14. Mai 1772 spendete Joseph 100.000 Gulden aus seinem eigenen Vermögen an 
Böhmen und Mähren. 
Die Hungersnot hatte nicht nur Böhmen und Mährens wirtschaftliche Entwicklung für viele Jahre 
beeinträchtigt, sondern auch zu einem Bevölkerungsschwund von 600.000 Menschen zwischen 
1770 und 1773 in der Region geführt.172 
 
Es wird von niemanden angezweifelt, dass Josephs verzweifelte Maßnahmen im Herbst 1771 das 
Ausmaß der Hungersnot drastisch eindämmen konnten. Selbst Karl von Zinzendorf oft so kritisch 
dem Kaiser gegenüber notierte in sein Tagebuch am 17. November 1771: „Seine Majestät der Kaiser 
sind zurück,... nach Mittag. Er ist der erste Souverän der seinen Beruf ordentlich ausführt.“173 
 
Diese Ereignisse machten Joseph II. und Brambilla die Defizite der dezentralen Verwaltung auf 
lokaler Ebene deutlich – sowohl auf Seite der Kirche als auch auf Seite der Städte und Grundherren, 
die allesamt nicht in der Lage waren, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.   
Auf der Rückreise nach Wien fuhren sie durch Oberösterreich, und der Kaiser sah den Wohlstand 
dieses Landes, der auf der Arbeit der Bauern basierte, die ihr eigenes Land bewirtschafteten, keine 
Arbeitsdienste leisteten, sondern Steuern zahlten.174  
Laut Joseph II. war es nur die Armee, die verlässliche Warnungen über die drohende Hungersnot in 
Böhmen geben konnte. Die Armee übte fortan auch zivile Aufgaben aus, führte Volkszählungen 
durch und richtete einen Sanitätskordon ein. Die Gesundheitsversorgung musste dauerhaft 
verbessert werden, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung gesund und zufrieden war. Der Kaiser 
sah in der Armee den einzigen Garanten für die Macht des Kaisers gegenüber dem Adel und 
zugleich einen Promotor für Chancengleichheit und den Anwalt der Bürger.175 
 
 

3. Reise nach Frankreich 1777 
 
Schon lange hatte Joseph II. eine Reise nach Frankreich geplant, denn er wollte bei dieser 
Gelegenheit seine Schwester besuchen, immer wieder musste die Fahrt jedoch aufgrund politischer 
Termine und Widrigkeiten verschoben werden. Der österreichische Gesandte in Paris – Florimond 
Graf Mercy d’Argenteau (20. April 1727, Lüttich – 25. August 1794, London) – war nicht nur 
Schnittstelle zwischen Maria Theresia und ihrer Tochter Antoinette (2. November 1755, Wien – 16. 
Oktober 1793, Paris), der französischen Königin, sondern diente auch als Informant und 
unterstützte auch Joseph II. bei der Planung seines Aufenthaltes in Paris. 

                                            
171  Brambilla, Johann Alexander von, Rede auf den Tod des Kaisers Joseph II., Rudolph Graeffer und Kompagnie bey 
Ignaz Alberti, Wien, 1790, 30ff. 
172 Beales, Derek, Joseph II – I. In the shadow of Maria Theresa 1741–1780, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 
342. 
173 Ebenda, 343. 
174 Ebenda, 343. 
175 Gutkas, Karl, Joseph II. Eine Biographie, Zsolnay, Darmstadt, 1989, 143. 

http://de.wikipedia.org/wiki/1727�
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCttich�
http://de.wikipedia.org/wiki/25._August�
http://de.wikipedia.org/wiki/1794�
http://de.wikipedia.org/wiki/London�
http://de.wikipedia.org/wiki/2._November�
http://de.wikipedia.org/wiki/1755�
http://de.wikipedia.org/wiki/Wien�
http://de.wikipedia.org/wiki/16._Oktober�
http://de.wikipedia.org/wiki/16._Oktober�
http://de.wikipedia.org/wiki/1793�
http://de.wikipedia.org/wiki/Paris�


 51

Der Kaiser wollte sich ein umfassendes Bild von der Stadt, seinen Einrichtungen und seiner 
Bevölkerung machen, dazu wurden Listen mit Sehenswürdigkeiten erstellt. Der Begriff 
„Sehenswürdigkeit“ wurde sehr weit gefasst und umfasste sowohl militärische und medizinische 
Anlagen und Einrichtungen, als auch Manufakturen und Fabriken. Darüber hinaus wurden Listen 
mit wichtigen Personen angelegt, in denen im Detail deren Positionen, Einfluss, Verwandtschaft 
und Charakter beschrieben wurden. Das Briefing war ausgezeichnet.176 
Am 8. Jänner sollte die Reise beginnen, doch sie musste abermals verschoben werden, bis es 
schließlich am 1. April 1777 tatsächlich so weit war. Zwei viersitzige Kutschen und drei Kaleschen 
mit insgesamt achtundzwanzig Pferden verließen Wien. Graf von Falkenstein reiste mit 
Feldmarschallleutnant Wenzel Joseph Graf Colloredo (15. Oktober 1738, Wien – 4. September 
1822, Wien), Johann Philipp Graf Cobenzl (28. Mai 1741, Laibach – 30. August 1810, Wien), 
Oberstabschirurg Brambilla, dem geheimen Kabinettskonzipisten Johann Anton Knecht und dem 
Hauptmann im Ingenieurkorps, Toussaint de Bourgeois. Weiters waren ein Kammerdiener, ein 
Hofknecht, ein Koch, vier Leiblakaien – auch von Colloredo, Cobenzl und Brambilla – ein 
Forstknecht und zwei weitere Bedienstete im Gefolge. Im Gepäck des Kaisers, der inkognito reiste, 
war nicht nur Garderobe, sondern auch viele Geschenken und reichlich Reisegeld. Die Gepäckliste 
war detailiert und sogar der Zoll für die Geschenke bereits berechnet.177  
In rascher Fahrt ging es in drei Tagen nach München und dann weiter nach Stuttgart. Im 
Schwäbischen Magazin von 1777 wird vom Besuch des Kaisers, der nach Stuttgart nur wegen des 
Besuches der herzoglichen Militärakademie, der sogenannten Carlsschule, gekommen war, 
Folgendes berichtete: „Der Graf von Falkenstein in Stuttgart, den 7. und 8. April 1777 … 490  Jahre 
sind es schon, dass Rudolf von Habsburg sich unsern Voreltern zeigte, und darzu stürmte er etliche 
mal weidlich aus unsere Stadtmauern los; Joseph der Zweite hingegen kommt, wie ein Engel Gottes, 
ist unser Freund, und machte der ganzen Stadt Vergnügen - - und Sie sehen ihn nicht! Gewiß, der hat 
alle unsere Mitbürger wegen Rudolphern schadlos gehalten. …. Es ist die Rede vom Grafen von 
Falkenstein. Seit dieser Herr Teutschland und Frankreich bereist, erzählt man so viele schöne und 
großmüthige Geschichten von ihm … Nachdem wir vier sechsspännige Wagen nach und nach 
ankommen sahen, warteten meine Leute immer noch sehr begierig auf den Kaiser, weil es ihnen 
unbegreiflich war, dass der erste von dreissig Millionen Menschen aus einem offenen Reiswagen, 
ohne alle Hilfe und Gepränge aussteigen, in einem weißlichten Reisrock eingehüllt seyn, und ganz 
nachlässig alleine die Vortreppen am Haus hinaufgehen konnte. Ich will ihnen gleich das ganze 
Gefolge des Grafen sagen: der Graf von Colloredo, geheimer Rath und Genereal-Leutnant, mit einem 
Kammer- und zween anderen Bedienten: der Graf von Cobenzl, geheimer und niederländischer 
Staatsrath, Vizepräsident vom Ministerialbanco, mit einem Kammer- und zween anderen Bedienten: 
der Leibchirurgus von Brambilla mit einem Bedienten; der Leib-Kammerdiener von Monier, der 
geheime Kabinettssekretär von Knecht, der Mundkoch Ruff, vier Leiblakaien, ein Jäger, zween 
Couriers, und noch 4. oder 5. andere Personen, die über den Schwarzwald gegangen seyn sollen, 
zusammen gegen 25. Personen.“178 
 
Diese Akademie wurde 1770 von Herzog Karl Eugen (1737 – 1793) als militärische Pflanzschule 
gegründet und diente als Militärakademie und Kunstakademie. Als Eliteschule war sie für Söhne 
aus angesehenen württembergischen Familien gedacht, um sie in unbedingtem Gehorsam an den 
Hof zu binden und zur Führungselite heranzubilden. Zwei Jahre zuvor war sie durch eine 
medizinische Fakultät erweitert und in eine ehemalige Kaserne hinter dem neuen 
württembergischen Schloss nach Stuttgart verlegt worden. Vier Jahre später sollte sie von Joseph II. 
zur Universität erhoben und Karls Hohe Schule genannt werden, wurde dann aber nach dem Tod 
Herzog Carl Eugens von dessen Bruder und Nachfolger Ludwig Eugen 1794 aufgelöst. Berüchtigt 
war sie für ihre autoritären Erziehungsmethoden, die den Widerstand mancher Schüler gegenüber 
                                            
176 ÖSTA, Haus- und Hofarchiv, HA Hofreisen K9, Faszikel 9 (alt). 
177 ÖSTA, Haus- und Hofarchiv, HA Hofreisen K9, Faszikel 9 (alt) Geschenkliste. 
178 Schwäbisches Magazin von gelehrten Sachen auf das Jahr 1777, mit Erbardichen Shriften, Stuttgart, 1777, 557ff. 
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ihren vorgesetzten und deren Anweisungen provozierten. Für die Zöglinge herrschte Uniformzwang. 
Perückentragen war Vorschrift.179 Nach den überlieferten Dokumenten lässt sich für die Schüler 
folgender Tagesablauf rekonstruieren: 
„Aufstehen sommers 5 Uhr, winters 6 Uhr, danach Musterung, Rapport, Frühstück, danach Unterricht 
7–11 Uhr, 11–12 Uhr Montursäubern und Musterung durch den Herzog. 13 Uhr Mittagessen, 
anschließend abteilungsweiser Spaziergang in Gegenwart von Aufsehern und erneut Unterricht von 
14–18 Uhr. An eine Erholungsstunde von 18–19 Uhr schlossen sich Musterung, Rapport und 
Abendessen um 19:30 Uhr an. Schlafengehen war für 21 Uhr anberaumt. An Sonntagen waren 
größere Spaziergänge unter Aufsicht von Offizieren möglich. Besuche der Angehörigen wurden 
ebenso selten gestattet wie Urlaub. Ferien gab es keine.“180  
Der wissenschaftliche und künstlerische Unterricht war hervorragend, es wurde auf eine breit 
angelegte Ausbildung Wert gelegt. Zu der Zeit, als Joseph II. und seine Begleitung die Karlschule 
besuchten, studierte hier der achtzehn Jahre alte Friedrich Schiller, und auch Goethe, der damals 
große Erfolge feierte, kam zwei Jahre später hierher.181 Schiller war zwei Jahre zuvor von der 
Jurisprudenz zur Medizin übergewechselt. Sein Vater war Militärwundarzt und Schiller schrieb im 
Laufe seines Studiums drei Probeschriften: Philosophie und Geist war die erste, die zweite handelt 
vom Unterschied der entzündlichen und fauligen Fieber, die dritte vom Zusammenhang zwischen 
Körper und Geist. Zu all diesen Themen hatte bereits Brambilla geschrieben, es kann angenommen 
werden, dass Schiller Brambilla’s Schriften zugänglich waren und vielleicht wurde Schiller somit 
von Brambilla angeregt. Nach Abschluss seines Studiums wurde er Regimentsmedikus, und später 
schreibt er in seiner Selbstrezension der Räuber voller Selbstironie, dass der Verfasser ein Arzt sei, 
der starke Dosen liebe, und man solle ihm eher zehn Pferde zur Kur ausliefern als die eigene Frau.182 
Der Empfang durch den Herzog, das eigens veranstaltete Konzert und das nachfolgende Festmahl 
waren für alle Beteiligten ein einmaliges Erlebnis. Dass sie den Kaiser in Person, als Grafen von 
Falkenstein, von Angesicht zu Angesicht sehen konnten, und dieser sich so umgänglich, freundlich 
und wohlwollend präsentierte, war für alle überwältigend.183 
 
Der „Graf von Falkenstein“ und sein Gefolge reisten weiter nach Straßburg und besichtigten auch 
die Stadt, die keinen besonderen Eindruck auf den Kaiser machte. Ihm gefiel das Münster nicht. Sie 
fuhren weiter nach Nancy und von dort schließlich nach Paris, wo sie am 19. April ankamen.184 Alles 
war vom österreichschen Gesandten Graf Mercy wunderbar vorbereitet, und die kaiserliche 
Reisegesellschaft nahm vorerst Quartier im Gesandtschaftshotel Petit Luxemburg.185 
 
Am ersten Morgen fuhr Joseph II. nach Versailles zur königlichen Familie. Das erste Wiedersehen 
mit seiner Schwester war sehr herzlich und geradezu ausgelassen, die Freude über das Wiedersehen 
war beiderseits. Antoinette hatte sich in Versailles eingelebt, von ihrem Mann bekam sie hier ein 
eigenes kleines Schloss, das Ludwig XV. (15. Februar 1710, Versailles – 10. Mai 1774, Versailles) 
errichten hat lassen, zum Geschenk: Petit Trianon. Hier konnte sich Antoinette zurückziehen und 
auch Freunde empfangen.    
Gleich in ihrem ersten Gespräch mit ihrem Bruder äußerte dieser seine Sorgen über die Zukunft 
Frankreichs und Antoinettes, denn obwohl sie schon sieben Jahre mit Ludwig XVI. (23. August 1754, 
Versailles – 21. Januar 1793, Paris) verheiratet war, hatten sie noch immer keine Kinder. Joseph 
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überbrachte ihr einige ernste Mahnungen der Mutter, denn die anhaltende Kinderlosigkeit konnte 
das Bündnis zwischen Frankreich und Österreich ernsthaft gefährden.  
Joseph II. war ganz direkt und ließ sich von Ludwig den Ablauf des ehelichen Verhaltens, wenn er 
mit seiner Frau Sex hatte genau beschreiben. Die Ursache der Kinderlosigkeit war eine natürliche 
und sie wurde rasch gefunden: Der König hatte eine Vorhautverengung. Joseph II. erklärte 
daraufhin seinem Schwager, dass man diese auch leicht beheben könne. Sein persönlicher Chirurg 
konnte solche Operationen vornehmen, und er hatte ihn nicht umsonst mitgenommen. Tatsächlich 
konnte Joseph II. seinen Schwager Ludwig überreden, diesen Eingriff durchführen zu lassen.186 
Ob direkt oder indirekt kann nicht mir Sicherheit gesagt werden, aber Brambilla war an der Lösung 
dieses Problems beteiligt. Jedenfalls wurde Brambilla zum Mitglied der Académie royale de 
chirurgie ernannt. Durch österreichische Hilfe war der Weg frei für den französischen 
Thronfolger!187 
 

     
Abb. 15. Petit Trianon - Außenansicht.                                    Abb. 16. Petit Trianon - Ovalfenster. 
 
Joseph wollte nicht Quartier in Versailles beziehen, obwohl Mercy alles vorbereitet hatte. Er hatte 
seine eigenen Pläne. Schon bald bezog er mit seiner Entourage Quartier in Paris im Hotel Tréville.  
Colloredo und Cobenzl waren aufgrund ihrer Unauffälligkeit mit auf die Reise genommen worden, 
und die Franzosen meinten, dass Ersterer nichts rede und Letzterer nichts sagen könne.188 Joseph II.  
und Brambilla hatten gleiche Interessen, beide wollten dieses Land kennenlernen und Erkenntnisse 
für die Habsburgischen Monarchie gewinnen und begannen damit gleich am nächsten Tag. Dazu 
wurde eine unauffällige französische Mietkutsche verwendet, die Graf Mercy organisiert hatte. In 
ihr wurden unvorbereitete Besichtigungen gemacht. Joseph II. und Brambilla fuhren zunächst zum 
Hotel des Invalides. Dieser gewaltige Gebäudekomplex wurde vom Sonnenkönig Ludwig XIV. (1643 
– 1715) gegründet und diente der Unterbringung von Veteranen und versehrten Soldaten. Sie 
waren zufrieden als sie sahen, dass die Gebäude in gutem Zustand, die Krankensäle groß und hell 
waren, und dass jeder Soldat über ein eigenes Bett verfügte. Später sah sich Joseph II. auch ein 
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Modell dieser Anlagen, dabei beeindruckte ihn vor allem die detaillierte Ausbildung der 
umschließenden Befestigungen.189 Insgesamt machte dieser Prunkbau und die königliche Stiftung 
zum Wohl der Veteranen großen Eindruck.190  
 

 
Abb. 17. Markus Swittalek, Hotel des Invalides - Nebenhof, 2008. 
 
Nur einen Tag später erschienen Joseph II. und Brambilla völlig unangemeldet im größten und 
berühmtesten Spital Frankreichs – dem Hôtel-Dieu in Paris. Es war das älteste Zivilspital in Paris, 
fünf Jahre zuvor teilweise abgebrannt und nun in einem katastrophalen Zustand. Wie so oft konnte 
Brambilla den Kaiser nicht davon abhalten, sich in die Nähe von Menschen mit ansteckenden 
Krankheiten zu begeben. Sie fanden in diesem Spital jedoch weder Ärzte noch Chirurgen, nicht 
einmal in der Gebärabteilung. Beide waren von den niedrigen und dumpfen Sälen entsetzt, und 
vom Umstand, dass die Kranken oft zu dritt oder zu viert in einem Bett lagen. Unter diesen 
gewaltigen Möbeln konnte man nicht reinigen und die Hygiene war allgemein katastrophal. In den 
Operationssälen roch es nach Urin und Leichen. Schließlich erschien doch ein Bediensteter, und 
dem Kaiser wurde sodann eine Liste mit den Namen derer übergeben, die an diesem Tag das 
Krankenhaus füllten – datiert mit dem 21. April 1777. Es waren insgesamt 3.549 Personen. 
Untergebracht waren sie in Sälen, die nach Heiligen benannt worden waren,  zu etwa zwanzig bis 
vierzig Personen, nach Männern und Frauen getrennt. Die Sterblichkeitsrate lag bei einem 
Verhältnis von eins zu vier – eine ungewöhnlich hohe Rate selbst für diese Zeit.  
Der Kaiser hatte keinen „günstigen“ Eindruck von diesem Spital, aber er beschenkte es reichlich mit 
einer Geldspende.191 
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Wie ein roter Faden zieht sich der Besuch von sozialen und medizinischen Einrichtungen durch 
diese Reise. Der Kaiser und sein Chirurg besuchten in der Folge auch eine Anstalt, in der alte 
Menschen, Gefangene und Geisteskranke gemeinsam untergebracht waren. Erneut waren sie 
entsetzt über die schlechte Unterbringung und Verpflegung.  
Sie besuchten Anstalten für Waisen- und Findelkinder, aber auch Schulen für Behinderte. 
Besonders berühmt wurde der Besuch beim bekannten Abbé L’Epée, dem Begründer des 
Taubstummenunterrichts. Joseph bewunderte seine Kunst und Mühe, die Zeichen zu entwickeln, die 
den Stummen vorgelegt wurden. Zwei Stunden lang verfolgte Joseph den Unterricht und ließ am 
folgenden Tag den Abbé reich beschenken. Joseph II. erkannte, dass die Taubstummen auf diese Art 
nicht nur schreiben und sich verständigen lernten, sondern im Weiteren auch in den Arbeitsprozess 
eingegliedert werden konnten. Deshalb schickte er in Folge einen Wiener Geistlichen nach Paris, um 
sich diese Taubstummensprache anzueignen.192 
 
In Begleitung von Marie-Antoinette und zweier Hofdamen wurde die Mädchenerziehungsanstalt 
Saint Chyr besucht, wo 250 verarmte, adelige Töchter erzogen wurden. Die Mädchen waren in vier 
Klassen eingeteilt, hatten saubere Schlafräume und einen großen Garten zur Verfügung. Hier gab es 
keine weltlichen Lehrer, und sogar der Tanz- und Musikunterricht wurde von Klosterschwestern, 
eher schlecht als recht erteilt. Im österreichischen St. Pölten gab es eine ähnliche Einrichtung 
bereits seit 1775.    
 
Die Académie des Sciences besuchte Joseph mehrmals – anders als die wenig bemerkenswerte 
Universität. Er hörte dort Vorlesungen und wohnte einer Reihe von naturwissenschaftlichen 
Experimenten im Bereich Magnetismus, Elektrizität und Oxydation bei.  
Hier entfachte Joseph II. eine Diskussion über den Zustand des Hotel-Dieu, die über Jahre andauern 
sollte. Auch sein Schwager Ludwig XVI. erkannte, dass dringender Handlungsbedarf bestand und in 
der Folge wurde an der Akademie de Science offen über Lösungsmöglichkeiten diskutiert und in den 
folgenden Jahren unzählige Organisationskonzepte und bauliche Entwürfe erstellt. Exponent war 
der Chirurg Jacque Tenon. Er schrieb dazu später in seinen Memoiren, dass er Huncovskys Berichte 
über medizinische Einrichtungen in England gelesen hatte. Huncovsky war als österreichischer 
Chirurg und Mitarbeiter Brambillas auf Forschungsreise durch Europa geschickt worden.  
Huncovskys Berichte konzentrierten sich auf London, deshalb schickte Tenon Fragebögen an 
englische Spitäler aus, der Rücklauf war aber nahezu null. So reiste Tenon schließlich selbst nach 
England, um Grundlagen für seinen Entwurf zum neuen Hotel Dieu zu machen.193 Beendet wurde 
die Diskussion erst 1788 mit dem Entwurf zu einem Pavillonsystem. 
Auslöser für diese französische Diskussion war der österreichsche Kaiser, der an dieser Stelle sah, 
wie ein Großkrankenhaus nicht funktioniert. Trotzdem wurde Joseph II. förmlich in diese Académie 
Francaise aufgenommen.194 
 
Joseph II. besichtigte aber auch Beschaulicheres wie den Botanischen Garten, bewunderte ein 
Naturalienkabinett und besuchte die École véterinaire. Hier wurden Pferde- und andere 
Tierkrankheiten erforscht, und es gab interessante Sammlungen von Tieren, aber auch von Hufeisen, 
Stallungen für kranke Tiere, eine Apotheke und einen Heilkräutergarten. Brambilla und Lacy hatten 
schon Joseph II.  empfohlen, Johann Gottlieb Wolstein (1738 – 1820) nach Paris zu schicken, um 
dort an der École véterinaire Tierarznei zu studieren. Nach weiteren Studien in London, Holland und 
Hannover kehrt er 1776 zurück und überreicht Joseph II. einen 80 Seiten umfassenden Entwurf 
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einer Vieharzneyschule, der bewilligt und ausgeführt wurde. 1777 wurde die Ausbildungsstätte mit 
ihm als ersten Direktor eröffnet.195 
Außerdem besichtigten Joseph II. und seine Begleitung den Park von Ermenonville außerhalb von 
Paris, und die dort gesammelten Eindrücke veranlassten Joseph II. fünf Jahre später den K.K. 
Hofarchitekten Isidore Canevale mit der Erweiterung des Parks in Laxenburg bei Wien zu 
beauftragen.196  
 
Die klassizistische Architektur musste auf Joseph II. großen Eindruck gemacht haben, denn immer 
wieder notierte er architektonische Eindrücke. Dieses Interesse an Architektur bewog ihn, einen der 
Wegbereiter des revolutionären Klassizismus – Claude Nicolas Ledoux – zu besuchen. 197 Der Kaiser 
sah dessen Entwürfe und subskribierte in der Folge Ledouxs Entwurfsmappen, um deren 
Herausgabe zu ermöglichen. 198 Einige Jahre später, 1783, fand sich unter Ledouxs Entwürfen ein 
besonders Bemerkenswerter: Ein Erholungsheim in Form eines Rings. 
 

 
Abb. 18. Ledoux, Gartenwirtschaft für die Vorstadt Saint-Marceau. 
  
Vor allem die medizinischen Einrichtungen, aber auch öffentliche Bauten, Fabriken, Kanäle und 
Straßen beeindruckten Joseph II., und er kaufte eine große Anzahl Landkarten, Unterlagen über 
Manufakturen, Handel und Finanzen sowie über das Militär. 
Die Architektur des Klassizismus in Frankreich war geprägt durch diese vom Kaiser besichtigten 
Gebäude, dem Hotel des Invalides, der Académie Royale de Chirurgie, Versailles. Sie ist 
gekennzeichnet durch strenge, geometrische Formen und Gliederungen, reiche Verwendung von 
Säulen und Pilastern, einer stark reduzierten floral-ornamentalen Gestaltung und ockerfarbigen 
Natursteinoberflächen.   
 
Der Besuch einer Institution hinterließ bei Joseph und Brambilla einen besonders nachhaltigen 
Eindruck: der Académie de Chirurgie. Dazu notierte Joseph II.:  

                                            
195 www.sudeten.at/wDeutsch/wersindwir/personen/tieraerzte/wolstein.shtml, 05. 04. 2011. 
196 BDA, Dehio – Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, Wien, Verlag Berger, Horn, 2003, Niederösterreich südlich 
der Donau, Teil 1, A-L, 1158. 
197 ÖSTA, Haus- und Hofarchiv, HA Hofreisen K9, Faszikel 9 (alt) „Hofreise nach Frankreich 1777“, 24. April. 
198 Stohl, Alfred, Der Narrenturm oder die dunkle Seite der Wissenschaft, Böhlau Verlag, Wien, 2000, 262. 
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„In der Früh gingen wir à Ecole de Chirurgie, welches ein ganz neues Gebäude ist, mit Collonaden 
eingezäunt. 
Allsda werden alle chirurgischen Lektionen gegeben. Es sind bis 1200 junge Leute da, welche allsda 
kommen und zu jedem Cours. 
Mr. Lewis ist perpetuierter Sekretär hier und wohnt im Haus, er zeigte uns alle Hörsäle, die sehr 
schön, aber unbeschreiblich schön ist das Theatrum Anatomicum, wie auch die ganze Bibliothek, die 
wir da sahen.“199 
 

     
Abb. 19. Académie Royale de Chirurgie – Aussenansicht.          Abb.20. Académie Royale de Chirurgie – Hofansicht. 
 

 
Abb. 21. Académie Royale de Chirurgie – Grundriss. 
 

                                            
199 ÖSTA, Haus- und Hofarchiv, HA Hofreisen K9, Faszikel 9 (alt) „Hofreise nach Frankreich 1777“, 24. April, 80. 
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Abb. 22. Académie Royale de Chirurgie – Hörsaal. 
 
An dieser Akademie wurden Militärchirurgen ausgebildet. Eine ähnliche Einrichtung hatten sie 
bereits in Strassburg besucht, aber was sie hier sahen, war unvergleichlich. Man zeigte ihnen die 
Hörsäle und das besonders schöne Theatrum Anatomicum und die Bibliothek. Hier sahen sie die 
Verbindung von theoretischen Wissenschaften und praktischen Anwendungen. Brambilla, der zum 
Mitglied der Académie de Chirurgie ernannt worden war, blieb in der Folge in regem Schriftverkehr 
mit dessen Sekretär, Monsieur Louis.200 
 
Es kam zu zahlreichen Treffen mit Wissenschaftern, Politikern und Personen, deren Haltung Josephs 
spätere Politik beeinflussen sollte. Allen voran der mittlerweile abgesetzte Finanzminister, 
„Controlleur General“, Anne-Robert-Jaques Turgot, der Konzepte für die Toleranz, für ein staatliches 
Erziehungswesen, für die Selbstverwaltung der Gemeinden und eine physiokratische Grundsteuer 
entwickelt hatte. Aber auch dessen Freund, der Abbé de Very, dürfte einen nachhaltigen Eindruck 
beim Kaiser hinterlassen haben, denn dieser übergab ihm einen Plan zur Aufhebung der geistlichen 
Orden und exakt zu diesem Zeitpunkt begann das briefliche Streitgespräch zwischen Joseph II. und 
Maria Theresia über die Toleranz.201 Joseph II. war auch zu Gast bei Monsieur Necker, der ebenso 
Finanzminister gewesen war.   
In diesen Tagen war auch der Botschafter des zu jener Zeit jüngsten Staates in der Stadt: Der 
Erfinder, Freimaurer und Amerikaner Benjamin Franklin, der nicht nur einer der fünf Verfasser der 
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung war.202 Es ist wahrscheinlich, dass Joseph II. auch diesen 
Amerikaner getroffen hat. 

                                            
200 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice all Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’erezione 
degli spedali, della Fabriacia dell Áccademia Gioseffina, e de Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dellùltima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, 43. 
201 Beales, Derek, Joseph II – I. In the shadow of Maria Theresa 1741-1780, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 
170. 
202 Benjamin Franklin gilt bei seinen zahlreichen Erfindungen auch als Erfinder von Blitzableiter und Glasorgel. 
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Fast jeden Abend besuchte Joseph II. ein Theater oder eine Oper, er sah auch Iphigenie auf Tauris 
von Gluck. Besonders angetan war er von der Comédie Francaise. Am 16. Mai besuchte er in 
Begleitung seiner Schwester im Theater Oédipe von Voltaire, das ihm zu Ehren gespielt wurde.203  
Die Franzosen waren begeistert von diesem unkomplizierten, leutseligen Kaiser. Doch eben dieses 
Auftreten schätzte man am Hof von Versailles ganz und gar nicht, verletzte er damit doch ganz 
bewusst die Etikette.  
 
In einem Brief vom 19. Mai 1777 schreibt Joseph am Vorabend seiner Abreise an Leopold: "... ich 
habe meine Zeit und Strecke berechnet .... ich habe insgesamt 39 Tage Fahrt vor mir, in der Folge 
verbleiben mir zum Aufenthalt 27 frei verfügbare Tage, die ich, ohne es im Voraus sagen zu können, 
nach ihrer Kuriosität aufteilen will".204 
  
Joseph II. war ein scharfsinniger und genauer Beobachter und er diktierte jeden Abend alle 
Erlebnisse und Beobachtungen zur Aufnahme in seine Reisetagebücher. Mit einer Fülle von 
Eindrücken machten sich der Kaiser, sein Chirurg und ihre Begleitung auf eine Tour de France. Ihre 
Interessen waren die gleichen wie bisher.205 
 
Auf der Fahrt nach Paris hatten sie bereits in Straßburg und Metz Findelhäuser besucht. Das am 
besten organisierte war in Straßburg, wo 1.200 Kinder untergebracht werden konnten. In Metz 
hingegen gab es nur ein einziges Bett für vier Kinder, während in Paris die unglaubliche Zahl von  
12.000 Kindern von nur siebzehn Aufsichtspersonen versorgt wurde. Die Kinder wurden registriert 
und anschließend zu Ammen aufs Land gebracht, die monatlich sieben Francs bekamen.206 
In den Hafenstädten interessierten sie die Vorkehrungen gegen die Pest, die 
Quarantänevorschriften und das Lazarett, dem besonders Brambilla viel Aufmerksamkeit schenkte. 
In Marseille konnten sie nicht nur die Quarantänebedingungen genau studieren, sondern auch im 
Rathaus zwei Bilder von der Pestepidemie des Jahres 1720 sehen, der 40.000 Menschen zum Opfer 
gefallen sein sollen.  
Nicht nur in Paris, auch in Lyon besuchten sie das Hotel Dieu, das von einem privaten 
Wohltätigkeitsverein betrieben wurde. Hier waren es 1.200 Kranke, Wöchnerinnen und 
Findelkinder, die versorgt wurden. Das Spital nahm alle Kranken ohne Unterschied von Religion und 
Nationalität auf.207 
 
Der Kaiser war fasziniert, in welch großzügiger Form ihm als Verbündeten Frankreichs nicht nur 
Zutritt zu militärischen Einrichtungen und Festungswerken gewährt, sondern auch Listen und 
Tabellen übergeben wurde, die Aufschluss über die Truppenstärken und Angaben über die in Aufbau 
befindliche Kriegsmarine gaben. Selbst hielt der Kaiser solche Information strengstens unter 
Verschluss wie beispielsweise die Josephinische Landesaufnahme, von der nur zwei Exemplare 
angefertigt wurden: eine für den Kaiser und eine für den obersten Feldherrn, seinem Freund Lacy.208 
Mit Fachleuten wie dem Finanzminister Anne Robert Jacques Turgot, Baron de l’Aulne (10. Mai 
1727, Paris – 18. März 1781, Paris), der sich für die „natürlichen Rechte“ der Bürger einsetzte, 
tauschte sich Joseph II. aus und ließ sich schriftliche Unterlagen zum Reformprogramm von 1776 
geben, das die Aufhebung der Robot und der Zünfte sowie die Freiheit im Binnenhandel bewirkte.209  
 

                                            
203 Gutkas, Karl, Joseph II. Eine Biographie, Zsolnay, Darmstadt, 1989, 171. 
204 Arneth, Alfred Ritter von, Marie Antoinette, Joseph II. und Leopold II. Ihr Briefwechsel, W. Braumüller, Wien, 1866, 43. 
205 Gutkas, Karl, Joseph II. Eine Biographie, Zsolnay, Darmstadt, 1989, 171. 
206 Ebenda,178. 
207 Ebenda, 180. 
208 Dörflinger, Johannes, Österreichische Karten des 18. Jahrhunderts, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Wien, 1984. 64f. 
209 Wagner, Hans, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Die Reise Joseph II. nach Frankreich 1777, in: 
Stift Melk – Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980. 100f. 
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Die Kaiserin hatte ihren Sohn dringend aufgefordert, Voltaire nicht zu besuchen, da ihr sein 
Gedankengut suspekt war, und sie auch nicht wollte, dass ihr Sohn daran Gefallen fand. Der Konvoi 
des Kaisers ist durch den Ort, in dem Voltaire wohnte gefahren, und Voltaire hatte an der 
Abzweigung auch einen Posten aufgestellt, damit Joseph II. den Weg zu ihm fände, doch der Zug 
fuhr vorbei. Es halten sich aber bis heute Gerüchte, dass eine Kutsche aus dem Konvoi ausgeschert 
und abgebogen sei.210  
 
Die Reise führte weiter nach Genf und nach Vorderösterreich mit Station in Freiburg. Im Vorfeld 
wurde der dortige Präsident, Freiherr Ferdinand von Ulm gebeten, ein Quartier zu besorgen. Um 
Aufsehen zu vermeiden, gab man den genauen Ankunftstag nicht bekannt. Vielmehr reiste 
Brambilla voraus und bezog Quartier im Gasthof „Zum Storchen“, der alsbald „Zum römischen 
Kaiser“ umbenannt wurde. Brambilla bereitete alles für die Ankunft des Kaisers vor, er untersuchte 
sogar das Wasser. Dann kamen die zwei Wagen mit Küchengerät und Gepäck. Am 19. Juli erreichte 
eine sechsspännige Kutsche den Gasthof, und der Kaiser stieg aus. Er verbot jede Bewachung, da er 
sich  nicht fürchtete, und er verbat sich auch jegliche Zeremonien. Der Aufenthalt war für fünf Tage 
anberaumt und eher als Arbeitsaufenthalt konzipiert, denn es gab eine Fülle von Akten zu 
erledigen. So sah man den Kaiser anfangs nur an seinem Fenster. Ein Hochamt im Freiburger 
Münster war anberaumt, das der kaiserliche Hofkaplan und Fürstabt Martin Gebert von St. Blasien 
zelebrieren sollte, wobei Joseph ihn umgehend informierte, dass es für ihn bedeutungslos wäre, ob 
ein Abt oder ein Kapuziner die Messe lese. So hat er auch im Münster den vorbereiteten Prunkstuhl 
nicht bestiegen, sondern sich am Boden niedergekniet.211  
Es folgte ein Zusammentreffen mit dem beliebten Markgraf Karl Friedrich von Baden, der eigens 
angereist war, und es standen auch zahlreiche Empfänge am Programm. Doch auch hier galt das 
Hauptaugenmerk dem Besuch von Anstalten und der Universität. Insgesamt war Joseph allerdings 
von der Stadt und der ineffizienten Verwaltung nicht sehr begeistert.212 
Es ging dann weiter über Konstanz und Bregenz bis Innsbruck. Von dort reisten sie in gewaltigem 
Tempo in nur drei Tagen zurück nach Wien, wo sie am 31. Juli – gegen sieben Uhr abends – in 
Schönbrunn ankamen.   
 
 
 

                                            
210 http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_II._(HRR), 01. 02. 2011: Sebastian Brunner, der noch in persönlichem Kontakt 
zu den ehemaligen Vertrauten des Kaisers stand, berichtet in seiner Biographie über Joseph II. eine weitere Version: 
Der Kaiser habe sich zu diesem Zeitpunkt im Garten Voltaires aufgehalten um ein unabsichtliches Treffen zu 
ermöglichen. Voltaire habe jedoch sein Schloss nicht verlassen. In den Quellen ist wiederholt eine zweite Kutsche des 
Grafen belegt, die im Hintergrund logistische Aufgaben übernahm und wahrscheinlich auch ein Double mitführte. Die 
Version Brunners dementiert ein direktes Treffen, schließt es aber letztlich nicht glaubhaft aus. 
211 Gutkas, Karl, Joseph II. Eine Biographie, Zsolnay, Darmstadt, 1989, 186. 
212 Ebenda, 187. 
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Abb. 23. zusammenklappbarer Reisethron, um 1780.   

 
 
4. Die Reise nach Russland 
 
Am 1. Februar 1780 rief Joseph II. privat und unbemerkt den russischen Botschafter zu sich. Er 
wollte ein mögliches Zusammentreffen zwischen ihm und der Zarin Katharina II. sondieren. Es war 
bekannt, dass die Zarin eine Reise durch ihre westlichen Provinzen plante, und Joseph II. wollte 
ohnehin erneut nach Galizien fahren. Er erklärte dem Botschafter, dass sein Interesse rein privat 
wäre, er wolle die berühmte Zarin persönlich kennenlernen. Bald darauf bekam Joseph II. eine 
positive Antwort.213 
Er hatte sich davor die Zustimmung seiner Mutter eingeholt, den Staatskanzler Kaunitz von seinem 
Ansinnen aber nicht unterrichtet – Zusammentreffen mit ihm waren selten.   
Es waren strategische Überlegungen, die der Kaiser verfolgte, und die nicht im Einklang mit Kaunitz 
und dessen Außenpolitik standen. Joseph II. suchte eine Annäherung an Russland, das zwar mit 
Preußen verbündet war, jedoch hoffte er, die Stellung Österreichs so zu stärken, da er auch 
gemeinsame Interessen am Balkan gegenüber dem osmanischen Reich sah. Hier lag sein 
Augenmerk.214 
Ludwig Cobenzl, der ihn auf der Reise nach Frankreich begleitete, war im Vorjahr zum 
österreichischen Botschafter in St. Petersburg ernannt worden und wurde nun in die 
Reisevorbereitung eingebunden. Kaunitz blieb skeptisch.  
Wieder bestand der Kaiser darauf, als Graf von Falkenstein zu reisen, und am 26. April verließ er 
Wien in einem Konvoi, der aus sechs Kutschen bestand. Geschenke erwartet er von der Zarin keine, 
in seinem Sinne wären ein paar schlesischen „Juwelen“ gewesen, die er gerne Friedrich von Preußen 
entrissen hätte. Wie üblich hatte sich Joseph II. gründlich auf die Reise vorbereitet und Berichte zu 
Russland gelesen, Landkarten studiert und Fahrtzeiten und Distanzen berechnet. In Galizien 

                                            
213 Beales, Derek, Joseph II – I. In the shadow of Maria Theresa 1741–1780, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 
430. 
214 Ebenda, 434. 
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angekommen, verbrachte er dort fast drei Wochen und war damit beschäftigt, Erhebungen über die 
Lage in dieser Provinz zu machen und Berichte dazu zu verfassen. Es war eine Grenzregion und 
Verbesserungsbedarf auf verschiedenen Ebenen war gegeben.215  
 

 
Abb. 24. Begegnung zwischen Joseph II. und Katharina II. 
 
Dann ging es weiter über die Grenze. In der kleinen russischen Stadt Mohilev traf Joseph II. am 4. 
Juni mit der Zarin zusammen. Er war wie stets schlicht gekleidet, als er dem Einzug der Zarin 
beiwohnte. Von Beginn an war zwischen den beiden Sympathie vorhanden. Abends, beim Galadiner 
für fünfzig Personen, saß der Graf von Falkenstein direkt neben der Zarin. Sie verbrachten 
annähernd zwei Wochen gemeinsam, machten Ausflüge und erörterten unterschiedliche Themen. 
Katharina II. hatte Joseph II. überredet, sie in St. Petersburg zu besuchen, und so änderte er seine 
Pläne. Vorerst trennten sich ihre Wege. Während Katharina II. nach St. Petersburg vorauseilte, fuhr 
Joseph II. – in Begleitung von einem Vertrauten der Zarin: dem Militärreformer und Feldmarschall 
Reichsfürst Grigori Alexandrowitsch Potjomkin (24. September 1739 – 16. Oktober 1791) nach 
Moskau. „Es ist viel größer als alles, was ich bisher gesehen habe. Paris, Rom, Neapel kommen seiner 
Größe nicht einmal nahe.“216, sagte er über diese Stadt. Joseph II. besuchte den Kreml und 
inspizierte die Stadt und ihre Einrichtungen sorgfältig. Die Häuser waren meist schlicht, doch es 
fanden sich auch schöne Paläste. Erneut legten der Kaiser und sein Chirurg besonderes Augenmerk 
auf soziale und medizinische Einrichtungen. Sie waren beeindruckt vom Waisenhaus und dem 
Militärspital, das größer als jenes in Gumpendorf, in Wien war.217  
Am 28. Juni erreichten sie die Zarenresidenz. Hier setzte wieder die barocke Prachtentfaltung ein, 
die die Zarin darbot. Getragen wurde diese von der Bevölkerung, die unter unmenschlichen 
Lebensbedingungen litt, ein Umstand den der Kaiser in seinem Reich nicht geduldet hätte.218  
Drei Wochen blieb er, ehe er sich auf den Heimweg machte und über Galizien fahrend am 20. 
August in Wien eintraf. Der Kaiser hatte etwa 3.000 Meilen zurückgelegt. Es sollte seine weiteste 
Reise bleiben.219 
 
 
 
 
 
                                            
215 Beales, Derek, Joseph II – I. In the shadow of Maria Theresa 1741–780, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 
434. 
216 Ebenda, 435. 
217 May, Wolfgang, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Die Reisen Joseph II. nach Russland 1780 und 
1787, in: Stift Melk – Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980. 103. 
218 Ebenda, 103. 
219 Beales, Derek, Joseph II – I. In the shadow of Maria Theresa 1741-1780, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, 
436. 
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III. Politik und Verwaltung 
 
 
Nach dem Tod von Maria Theresia hatte Joseph II. Freiraum, seine Ideen umzusetzen. Dabei folgte 
er seinen Vorstellungen und seinem Verständnis vom Menschen als vernunftbegabtes Wesen. Das 
Reformwerk das unter seiner Mutter schon begonnen hatte, konnte nun ungehemmt fortgesetzt 
werden: Joseph II. verfolgte seine Ideale und Ideen bis ins kleinste Detail. 
 
Eine Voraussetzung für diese tiefgreifenden Veränderungen war die weitgehende Abschaffung der 
Zensur ab 1781. Die Zensurbehörden der Länder wurden aufgelöst und die Zensurhofkommission 
neu geschaffen. Diese Kommission konnte mit Personen besetzt werden, die die aufgeklärte 
Haltung des Kaisers vertraten. Mit dieser neuen Einrichtung wurde auch jede kirchliche Zensur 
ausgeschaltet, wissenschaftliche Publikationen sollten gänzlich frei von Zensur sein. Nun trug der 
Schriftsteller die Verantwortung für sein Werk. Eine Broschürenflut war die Folge.220 
 
Joseph II. entwickelte einen völlig neuen Führungsstil. Nur sehr wenige seiner Mitarbeiter genossen 
sein Vertrauen, nur sehr wenige konnten frei agieren. Johann Alexander von Brambilla war einer 
von Ihnen. Mit ihm entwickelte er seine Vision eines neuen Gesundheitswesens. 
Zu einem wesentlichen Element der Kommunikation zwischen Kaiser und Mitarbeiter wurden die 
sogenannten Handbilets. Auf ihnen wurden kaiserliche Anordnungen notiert und übermittelt. Sie 
bestechen durch ihre klare und gut verständliche Sprache, denn der Kaiser verzichtete auf Voluten 
und Schnörkeln der barocken Diktion.   
 
 
1. Die Entwicklung des Gesundheitswesen 
 
Bis in das 19. Jahrhundert wurde das Gesundheitswesen vor allem durch Heilkundige getragen, 
deren Ausbildung primär handwerklich war. Medizin war und ist immerhin auch eine praktische 
Tätigkeit. Im Bereich der Chirurgie unterschied man zwischen dem Bader, der eine überwiegend 
handwerkliche  Ausbildung absolvierte, und dem Wundarzt, der häufig eine akademische 
Ausbildung genossen hatte. Die Ausbildung zu Badern und Wundärzten reichte über mehrere Jahre 
und vermittelte dem aktuellen Wissensstand adäquate Kenntnisse. Spätestens ab der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts erfolgte ein Teil dieser Ausbildung auch an den Universitäten. Der 
Berufsstand der Bader, Scherer, Barbiere und Hebammen war in Zünften organisiert und folgte den 
in den jeweiligen Ländern gültigen Baderordnungen. Die Ausbildung begann im Alter zwischen 14 
und 16 Jahren und bestand zum Teil aus verpflichtendem Lesen vorgeschriebener Literatur. Nach 
etwa vier Lehrjahren wurde der Lehrling als „Baderknecht“ von den Lehrherren entlassen, wonach 
eine Wanderzeit von vier Jahren vorgesehen war. So konnte ein breitgefächertes, praktisches 
Wissen erworben werden, das für einen guten Badermeister notwendig war. Danach war es möglich 
– wenn man über eine Baderstube verfügte221 – zur Meisterprüfung antreten.222 Ab 1517 wurden 
Badermeister auch von der Wiener Universität geprüft. Unerlaubt praktizierende Heilkundige 
wurden häufig angezeigt und von der Universität, die über die akademische Gerichtsbarkeit 
verfügte, auch verfolgt. 

                                            
220 Winkler, Hildegard, Die Reformen Joseph II. im Urteil der Broschüren. Ein Beitrag zur nichtperiodischen Publizistik des 
18. Jahrhunderts, Dissertation an der Universität Wien, Wien, 1970, 1.  
221 Eine Baderstube konnte man durch Kauf oder Heirat erwerben. Einzelne Gemeinden vermieteten auch Badestuben. 
222 Horn, Sonia, Hintergründe für die Entstehung der medizinisch-chirurgischen Akademie „Josephinum“, in: 
Josephinismus – eine Bilanz Échecs et réussites du Joséphinisme, Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur 
Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, Band 22, Verlag Dr. Dieter Winkler, Bochum, 2008, 218. 
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Die Verwaltung der medizinischen Basisversorgung erfolgte über die Zünfte der Bader und der 
Wundärzte sowie über die medizinische Fakultät.223 
 
Bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts war die medizinische Versorgung durch Bader und 
Wundärzte sehr gut wie beispielsweise im Weinviertel nachgewiesen werden konnte. Sonia Horn 
beschreibt, dass im Bezirk Hollabrunn das Versorgungsnetz so ausgebaut war, dass man innerhalb 
einer dreiviertel Stunde Fußmarsch eine Baderstube erreichte.224 Unter Maria Theresia wurden die 
Medizinreformen von dem Leidener Arzt Gerard van Swieten getragen. Er war Protomedicus und 
dieser Titel war zum Inbegriff ultimativer Befugnisse auf dem Gebiet der Medizin geworden.  Heute 
würde dieses Amt einer Personalunion aus Gesundheitsminister, Rektor der medizinischen 
Universität und Präsident der Ärztekammer entsprechen.225 Nach van Swietens Abgang 1770 folgte 
ihm Anton von Störck in dieser Position nach.   
 
Aber auch eine weitere Berufsgruppe trug zur Sicherung der medizinischen Basisversorgung bei: die 
Hebammen. Um ihre Legitimität zu erhöhen, suchten 1642 einige Wiener Hebammen an der 
medizinischen Fakultät an, in Geburtshilfe geprüft zu werden. In der Folge entwickelte sich eine 
besondere Stellung der Hebammen, denn sie wurden als Schülerinnen an der medizinischen 
Fakultät immatrikuliert, inskribiert und geprüft. So wurden sie zur „civitas academica“ gezählt.226 Ab 
1721 war zusätzlich zu ihrer Ausbildung bei einer Meisterin ein dreimonatiges Praktikum im Spital 
zu St. Marx vorgeschrieben und ab demselben Jahr wurden junge Hebammen, Bader, Chirurgen – 
Studenten und Doktoren der Chirurgie – in sogenannten „collegia publica“ im Wiener Bürgerspital 
unterrichtet, wo sie praktischen Demonstrationen von medizinischen und chirurgischen Eingriffen 
beiwohnten.227 
 
Eine medizinische Fakultät gab es an der Wiener Universität bereits seit dem Ende des 14. 
Jahrhunderts, deren frühe Errungenschaften sind allerdings bis in die jüngste Vergangenheit von 
zahlreichen Medizinhistorikern228 insgesamt unterbewertet worden. Ein Lehrstuhl für Chirurgie war 
1555 an der Wiener Universität eingerichtet worden. Ein Doktorat der Chirurgie konnte man 
spätestens seit 1719 erwerben. An dieser Fakultät wurden nicht nur Studenten in Anatomie 
ausgebildet, es wurden auch menschliche Leichen seziert.229 Umgekehrt scheint aber der 
Wissenschaftsbetrieb gering gewesen zu sein – anders als in Italien und Westeuropa, wo sich seit 
der Renaissance ein reger Diskurs entfaltet hatte.  
 
Auch Brambilla widmete dem Wissenschaftsbetrieb der frühen Neuzeit in seiner Publikation 
„Geschichte der Entdeckungen“ breiten Raum – vor allem durch die Beschreibung der in jener Zeit 
blühenden Langobardischen und Römischen medizinischen Schule.  
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Abb. 25. Gerard van Swieten.                                                  Abb. 26. Anton von Störck. 
 
1719 bereitete Pius Nikolaus Garelli (10. September 1675, Bologna – 21. Juli 1739, Wien), der 
persönliche Arzt von Kaiser Karl VI. und Dekan der medizinischen Fakultät eine Reform der 
medizinischen Ausbildung und der universitären Verwaltung vor. Doch dann war Karl VI. politisch 
auf die Vorbereitung der Pragmatischen Sanktion konzentriert, um seiner Tochter Maria Theresia 
die Nachfolge zu ermöglichen, sodass diese Reform nicht durchgeführt wurde. 
1745 wurde Gerard van Swieten von Kaiserin Maria Theresia als persönlicher Arzt und 
medizinischer Berater nach Wien berufen. Van Swieten wurde in den österreichischen Niederlanden 
an der Universität in Leiden ausgebildet, die damals die weltweit führende Medizinschule war. Er 
war Schüler von Herman Boerhaave (31. Dezember 1668, Voorhout bei Leiden – 23. September 
1738) dem mit Abstand berühmtesten Mediziner in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.  
Boerhaave leitete über dreißig Jahre die medizinische Ausbildung in Leiden, maßgeblich prägte er 
den klinischen Unterricht, setzte sich für die Ausbildung der Studenten der Medizin am Krankenbett 
ein und sprach sich für die Einrichtung von Universitätskliniken aus. Seine Studenten kamen aus 
dem In- und Ausland und verbreiteten später seine Lehrschule. Boerhaave war weltweit vernetzt, 
bis nach China übermittelte er Ferndiagnosen.230  
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Van Swieten sollte nun die seinerzeit geplante Reform durchführen und griff dabei auf den von 
Garelli erstellten Reformplan zurück, sodass dieser mit Verspätung zur Anwendung kam.231  
 
Boerhaave setzte in seiner Lehre ein theoretisches Modell des menschlichen Körpers ein. Demnach 
bestand der Körper aus einer Anzahl von Maschinen, die durch Flüssigkeit in Bewegung gesetzt 
würden. Medizinisch interessante Größen sollten durch Messungen gewonnen werden. Dies ist aber 
nur dann sinnvoll, wenn der Körper als mechanische Maschine begriffen wird.  
Ärzte, die dieses Modell verfolgten, wurden zum großen Kreis der Iatrophysiker und 
Iatromechaniker gezählt. Ihre Lehren gingen auf Descartes zurück. 
„René Descartes (1596-1650) versuchte, alle Vorgänge im Körper nach  mechanischen Gesetzen zu 
erklären. Er schuf mit seinen Untersuchungen über den ‘L´homme machine’ die Basis für eine 
physikalische Betrachtungsweise des Menschen. Die Iatrophysiker wollten in den Organismen 
komplizierte Maschinen, fast so etwas wie Automaten sehen (Wußing 1983). Descartes konzipierte 
ein hydraulisches System der Kreislaufbewegung. Er führte zum ersten Mal eine strikte Trennung von 
Körper und Seele durch.“232 
 
Zu dieser Zeit war als Erklärungsmodell für den menschlichen Körper und seine Funktionen noch 
das sogenannte „Gleichgewichtsmodell“ vorherrschend, demnach war ein Mensch dann gesund, 
wenn der gesamte Körper im Gleichgewicht war und physische und psychische Einflüsse, aber auch 
äußere Einflüsse durch die Umwelt als wirksam angesehen wurden.233 
Die Medizinhistorikerin Sonia Horn beschreibt, dass zu dieser Zeit eine beginnende Strukturierung 
in Richtung einer „Verwaltung“ von Gesundheit und Krankheit einsetzte, mit dem Ziel die 
Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung zu fördern.234 
 
Um 1750 kam die Lehre von der Lebenskraft, der Vitalismus, hinzu. Ein bedeutsamer Vertreter des 
Vitalismus ist Albrecht von Haller (16. Oktober 1708, Bern – 12. Dezember, 1777, Bern), dessen 
Nachlass Joseph II. erworben hatte.  
Haller bestätigte die Herzkreislauflehre durch eigene Ligaturversuche und beschreibt ein autonomes 
Reiz-Reaktions-Verhältnis von Blut und Herzmuskel.235 Die Herzbewegung stellte einen der 
entscheidenden Streitpunkte in der aufkommenden Auseinandersetzung zwischen mechanistischen 
und vitalistischen Strömungen dar. Die Lebenskraft trat an die Stelle iatromechanischer 
Erklärungen. 
Der Vitalismus sieht in allem Lebendigen eine Lebenskraft, denn für Vitalisten ist das Leben nicht 
allein durch chemisch-physikalische Mechanismen erklärbar.236 
 
„Der Mann ohne Vorurtheil muß ein Weltbürger sein“,237 schreibt Brambilla in der Einleitung zu 
seinem Sammelwerk Geschichte der von den Berühmtesten Maennern Italiens gemachten 
Entdeckungen in der Phisik, Medizin, Anatomie und Chirurgie - kurz Geschichte der Entdeckungen 
genannt. Dieses enzyklopädische Werk ist in der italienischen Originalfassung als Storia delle 
scoperte fisico-medico-anatomico-chirurgico fatte dagli illustri italiani in Mailand im Jahr 1777 
erschienen. 
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Abb. 27 und 28. Geschichte der Entdeckungen, italienische und deutsche Ausgabe. 
 
Die Formulierung „Der Mann ohne Vorurtheil“ war kein Zufall, denn unter diesem Titel erschien in 
Wien in den Jahren 1765 bis 1767 sowie 1769 und 1775 eine moralische Wochenschrift. Die 
Wochenschrift war eines der wichtigsten Organe der Aufklärung in der Hauptstadt des Habsburger 
Reiches. Herausgeber war Joseph von Sonnenfels (1733–1817), ein wichtiger Berater Joseph II., der 
maßgeblich an der josephinischen Justizreform beteiligt war und mit Brambilla in Kontakt stand.238 
1777 war das Jahr der Frankreichreise von Joseph II., und die dort gemachten Erkenntnisse waren 
die Voraussetzung für die Errichtung der einzigartigen Institution „Josephinum“. 
 

 
Abb. 29. Aulus Cornelius Celsus. 
 
Als Fundament kann man die Geschichte der Entdeckungen betrachten. Enthusiastisch spannt 
Brambilla darin einen großen Bogen von der römischen Antike bis ins 18. Jahrhundert zum 
Klassizismus, beginnend mit Aulus Cornelius Celsus, der zur Zeit des Kaiser Tiberius im ersten 
Jahrhundert eine Enzyklopädie unter dem Titel „Artes“ („Künste und Wissenschaften“) verfasste, in 
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der Ackerbau, Medizin, Rhetorik und Kriegskunst behandelt wurden. Celsus lässt eine hohe 
Wertschätzung der Chirurgie erkennen. Ob es wohl eine Intention des Autors war, dass der Leser 
Parallelen zwischen Tiberius und Celsus einerseits und dem römischen Kaiser Joseph und seiner 
eigenen Person andererseits zieht? 
 
Brambilla bringt Auszüge aus diesen Schriften, um wie er schreibt „durch diese Kharakterzüge 
meinen Gemälden mehr Wahrheit zu geben“.239 Dieses Werk sollte zu einem Leitfaden für 
weitschichtigere Kenntnisse werden. Zu Wort kommen alle relevanten Personen auf dem weiten 
Gebiet der Heilkunde, gereiht nach ihrer Bedeutung. Das Gesamtwerk ist in vier Bände gegliedert, 
wobei der erste Band bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts reicht, bis zu der Zeit als sich nach 
unruhigen Zeiten die politischen Verhältnisse wieder stabilisierten und damit auch die Kultur der 
schönen Künste und Wissenschaften in Italien wieder aufkam. Der zweite Band behandelt das 16. 
Jahrhundert, das Brambilla auch als „das goldene Jahrhundert von Italien“ bezeichnet. In zwei Teile 
gegliedert, behandelt es die langobardische und die römische Schule. Das langobardische Reich 
umfasste Mailand und natürlich Pavia, das die Hauptstadt dieses Reiches war. 
Der dritte Band handelt von „den Lichtern des siebzehnten Jahrhunderts“240 und ist auch in zwei 
Teile gegliedert. Dazu meinte der Autor, der wäre ebenso interessant wie der vorherige. 
Der vierte Band befasst sich mit dem 18. Jahrhundert, in dem es in vielen Bereichen zu einem 
Wissensdurchbruch gekommen war und hier werden Zeitgenossen behandelt. Brambilla legte auch 
großen Wert darauf, Berichtigungen zu deren Lebensdaten und deren Herkunft vorzunehmen, denn 
er meinte, dass „an einem großen Manne alles merkwürdig“241 sei. 
Insgesamt sollen diese „Erzählungen“ der Sache Licht und dem Leser Vorteil in seiner Arbeit 
gewähren. Dabei werden auch einige seiner Kernthesen formuliert: Er arbeitete heraus, dass die 
Entwicklungsgeschichte ungleiche Fortschritte zwischen weiten Teilen der allgemeinen Medizin 
einerseits, und der Anatomie, Chirurgie, Chemie, Botanik und Physik andererseits gemacht hätte. 
Der letzteren Gruppe misst Brambilla naturgemäß mehr Bedeutung zu. Auch war ihm wichtig zu 
dokumentieren, dass die französische Schule der Chirurgie nur eine jüngere Tochter der 
italienischen Schule wäre,242 eine Erkenntnis, die er wohl unmittelbar davor in Paris gewonnen 
hatte. Insgesamt gilt für ihn Italien als die Retterin der meisten Wissenschaften und Künste.  
Diese selbstbewussten Thesen blieben unter den etablierten Ärzten und Deutschen nicht ohne 
Wirkung, wie sich später noch zeigen sollte.  
Brambilla meinte: „... ich schrieb, um von denen verstanden zu werden, die fühlen, dass ihnen Lernen 
Bedürfnis ist.“243 
 
Das Gesundheitswesen erstreckte sich allerdings nicht nur auf die Versorgung der Bevölkerung im 
Krankheitsfall, bei Verletzungen, Seuchen und bei Geburten, sondern ganz wesentlich auch auf die 
Versorgung der Soldaten im Feld – erfasst durch das Militärsanitätswesen. 
Dabei ist das Militärsanitätswesen so alt wie das Militär selbst. Bereits die Ägypter verfügten über 
Kriegslazarette, und die Römer kannten den Beruf des Militärarztes. Die Kreuzritter errichteten im 
Heiligen Land Hospize und Spitäler, der Deutsche Orden, und der Malteserritterorden haben sich als 
Spitalsträger bis heute erhalten. Neben Verletzungen waren seit jeher Infektionskrankheiten die 
größte Bedrohung für die Gesundheit der Soldaten.244 
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„Die Schlagfähigkeit einer Armee war wesentlich anhängig, von der Gesundheit seiner Soldaten, ihre 
Brauchbarkeit litt besonders unter dem periodischen Verlust erfahrener Kerntruppen. Der 
preussischen Armee sagte man nach, dass „sechs bis achtmal mehr durch die Wuth der Krankheiten 
als durch Feuer und Schwerdt dem Heer entrissen wurden …  Das Heer erreichte eine Stärkung durch 
gesunde Soldaten, deren physisches Wohlbefinden Aufmerksamkeit erforderte.“ 245 
Der Chirurg und Professor am Josephinum Johann Hunczovsky beschreibt Ereignisse während des 
Siebenjährigen Krieges, wo es nach einzelnen Schlachten bis zu acht Tage dauerte, bis die letzten 
Verwundeten in Spitäler gebracht werden konnten.246 Dadurch kam es zu unnötigen Verlusten an 
Menschenleben und zu einem Verlust an Vertrauen der Soldaten in die Obsorge durch ihre 
Kommandanten und letztlich durch ihre Kaiserin als Oberbefehlshaberin.   
Eine Förderung des Sanitätswesens war daher von strategischer Bedeutung für den Staat, denn 
nichts war für die Schlagkraft eines Heeres mehr von Bedeutung als die Erhaltung der erfahrenen 
Soldaten.247 
  
Joseph II. hatte einen neuen Zugang zu Armen und Kranken entwickelt. Er sah in ihnen nicht mehr 
ein lästiges Anhängsel, das in einen Topf geworfen werden soll, sondern er zog Grenzen zwischen 
Armen, Kranken, Irre, Waisen, Blinden und Invaliden. Sowohl räumlich – bezogen auf ihre 
Unterbringung – als auch auf ihre Behandlung, sollten sie speziell betreut werden.248 Adäquate und 
in ausreichender Anzahl dafür ausgebildete Mediziner waren für diese Reform erforderlich.   
 
Die Wiener medizinische Fakultät litt unter dem Umstand, dass sie Lehre und Verwaltung des 
Gesundheitswesens in sich vereinigte. Maria Theresia erkannte die Defizite dieser Fakultät, die mehr 
schlecht als recht ihre bisherige Lehrmethode weiterführte und im Übrigen in der Rolle einer 
Gesundheitsbehörde verharrte.  
Van Swieten schließlich lieferte 1749 Vorschläge zur Verbesserung der Struktur und empfahl eine 
Trennung von Lehre und Verwaltung. Die Kaiserin bewilligte die Umsetzung, in der Folge wurde der 
Dekan entmachtet und van Swieten als Studiendirektor eingesetzt. Er wurde zum Protomedikus 
ernannt und war damit Chef des Sanitätswesens. Er vereinigte quasi die Funktionen von Dekan, 
Gesundheitsminister und Präsident der Ärztekammer. Seite 1756 war van Swieten auch für die 
Versorgung des kaiserlichen Heeres verantwortlich. 
Als Oberbehörde fungierte die Sanitäts-Hofdeputation, gefolgt von den Sanitätskommissionen in 
den erbländischen Länderregierungen, wo es wiederum jeweils Protomedici als Landessanitätschefs 
gab.249 
 
Für die Umsetzung der Reform waren Einrichtungen wie ein chemisches Laboratorium, ein 
anatomisches Theater,250 eine stationäre Klinik und ein botanischer Garten erforderlich. Van 
Swieten konnte durch den Staat die notwendigen Geldmittel mobilisieren und 1754 wurde die 
Klinik in zwei Krankensälen des Bürgerspitals eingerichtet sowie 1756 das Universitätsgebäude – 
heute Akademie der Wissenschaften – errichtet.251  
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Abb. 30. Aussicht des Universitaetsgebaeudes des dasigen Platzes und der Kirche, 1790. 
 
Über mehrere Zwischenstufen erfolgte die Ausgliederung der Verwaltung und 1770 wurde 
schließlich die Sanitäts- und Kontumazordnung erlassen. Die Sanitätsordnung strukturierte das 
alltägliche Gesundheitswesen, die Kontumazordnung enthielt ausführliche Richtlinien, um den 
Ausbruch von Seuchen zu verhindern und Epidemien zu lindern.252  
 
Der medizinischen Ausbildung wurde ab dieser Zeit wesentliche Bedeutung für das Staatswesen 
beigemessen. Zum Direktor der medizinischen Studien wurde Anton von Störck bestellt, der es 
durchaus als eine Pflicht des Staates sah, sich um das Wohl seiner Bürger zu sorgen. Van Swieten 
lieferte die Vorschläge zur Verbesserung, er ging auf das Problem ein, dass Bader und Wundärzte 
zwar an der Universität geprüft wurden, ihnen aber bislang keine Gelegenheit geboten wurde, 
einen einheitlichen theoretischen Wissensstand zu erwerben. Dabei war auch die einheitliche 
Unterrichtssprache von Bedeutung. So sollte ein Lehrer Chirurgen nur auf Deutsch unterrichten, 
selbst aber auch Latein beherrschen, um die chirurgischen Texte, die in Latein erschienen waren, zu 
verstehen, denn medizinische Texte, die sich an ein akademisches Publikum richteten, waren 
durchgehend in Latein geschrieben. Dieser Lehrer unterrichtete Anatomie, theoretische Chirurgie, 
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Operations- und Verbandslehre.253 Dadurch erwarben Bader und Wundärzte nicht zwangsläufig 
mehr,  aber ein einheitlicheres Wissen als zuvor.  
Dennoch konnte der Bedarf an Chirurgen nach wie vor nicht gedeckt werden. Deshalb holte man 
weiterhin Chirurgen aus Italien und Frankreich.254 
 
Gesundheitspolitische Reformen waren mit kirchenpolitischen Reformen eng verbunden und 
wurden bereits von Maria Theresia eingeleitet. Anders als seine Mutter wollte sich hingegen Joseph 
II. nicht unter das Gesetz der Kirche, sondern vielmehr die Kirche unter das Gesetz des Staates 
stellen.  
Ziel war eine konsequente Erweiterung der staatlichen Machtsphäre zu Lasten der Kirche, wobei es 
um religiöse, wirtschaftliche aber auch gesundheitspolitische Aspekte ging.255  
 
Nachdem das mächtige Netzwerk der Jesuiten in Konflikt mit dem Vatikan kam, wurde der Orden, 
der zahlreiche Bildungseinrichtungen betrieb, 1769 vom Papst verboten. Maria Theresias Verhältnis 
zu den Jesuiten war ambivalent, sie attestierte ihnen, viel Gutes gemacht zu haben, auch wenn sie 
deren Einfluss für zu groß befand. Entgegen der Order des Papstes wollte sie das Vermögen des 
Ordens zugunsten des Staates einziehen und nicht der Kirche überlassen. Sie holte die Erlaubnis des 
Papstes ein, Exjesuiten als Ortspfarrer zu beschäftigen, um sie nutzbar zu machen und den Mangel 
an Pfarrern zu kompensieren, denn Jesuiten wurden als Einzelpersonen durchaus geschätzt.256 
Auf diesem Weg wurde auch die Universität Wien, deren theologische und juridische Fakultät von 
den Jesuiten erhalten worden war, gleichsam verstaatlicht.  
Maria Theresia und ihr Koregent Joseph II. standen vor der Frage, mit wem sie die Professuren nun 
besetzen sollten. Sie entschieden sich in vielen Fällen für Exjesuiten, da – abgesehen von diesen –  
als geeignete Professoren nur Protestanten zur Verfügung gestanden wären. Protestanten als 
Professoren zu ernennen, wäre wiederum mit der Weltanschauung der Habsburger nicht vereinbar 
gewesen. Bereits 1765 hatte Joseph II. in einem Memorandum die bestehende 
Universitätsausbildung, die starke Beeinflussung durch die Jesuiten und die mangelnden 
Studiermöglichkeiten für Frauen kritisiert.257 
Josephiner und Aufklärer wie Gottfried van Swieten und Joseph von Sonnenfels setzten sich auch 
für verstärkte Frauenrechte ein, ihre Forderungen wurden unter anderem in einem utopischen 
Roman, der fortlaufend in der Wochenschrift Theresia und Eleonore258 erschien, verpackt.   
 
1773 wurde der Jesuitenorden auch in Österreich verboten. Daraufhin kam es in den 
habsburgischen Erblanden und den weiteren Ländern unter kaiserlicher Dominanz zu einzelnen 
Klosterauflösungen, sowie zu einer Beschränkung von Prozessionen und der Streichung von 
zwanzig Feiertagen. Kirchengut konnte profanisiert und anderweitig genutzt werden, beispielsweise 
entstand aus der Eremie der Kamaldulenser am Wiener Kahlenberg das Josefsdorf.259 
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259 http://de.wikipedia.org/wiki/Josefsdorf_(Wien), 03. 02. 2011. 
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Klostergebäude wurden militärisch genutzt und in Kasernen oder in zahlreichen Städten in 
Militärspitäler umgewandelt.260 Bibliotheken wurden an Universitäten verteilt.261 Arbeitskräfte, die 
zuvor für die Erhaltung und den Betrieb von Klöstern nötig waren, konnten nach deren Auflösung 
anderen Aufgaben, die der Kaiser für wichtiger erachtete, zugeführt werden. Joseph II. war 
überzeugt, mit seinen Eingriffen in das kirchlich-religiöse Leben den Glauben von innen heraus zu 
erneuern.  
 
Maria Theresia und vor allem Joseph II. erkannten die Pfarre als Institution, die mit der breiten 
Bevölkerung in Kontakt stand. Eine Funktion, die die ebenfalls mit Verwaltungsfunktionen 
betrauten Grundherrschaften in dieser Form nicht wahrnehmen konnten, da ihr Zugang auf 
einzelne Bevölkerungssegmente beschränkt war. Man kann daher die Pfarre als „Zentralinstitut“ der 
josephinischen Reformen bezeichnen.262 
 
Die drohende Beschneidung des Einflusses der Kirche war schließlich auch Anlass des 
Papstbesuches in Österreich im Jahr 1782, Pius VI. wollte Joseph II. von seinen Vorhaben abbringen.  
 

 
Abb. 31. Hieronymus Löschenkohl, Die Unterredung Joseph  II. mit Pius VI., 1782. 
 
Er wurde mit allen Ehren empfangen und bis zur letzten Minute seines Wienbesuches bemühte sich 
der Papst, wenn auch auf Umweg über den ministro eretico, den Staatskanzler Kaunitz (Wenzel 

                                            
260 Brambilla, Johann Alexander von, Rede auf den Tod des Kaisers Joseph II., Rudolph Graeffer und Kompagnie bey Ignaz 
Alberti, Wien, 1790, 16. 
261 Interview mit Sonia Horn, Josephinum, 23. Juni 2008. 
262 Weissensteiner, Johann, Pfarrer und Gesundheit, in: Sozialgeschichte der Medizin – Wiener Gespräche,  Druck- und 
Verlagshaus Thaur GmbH, Baden, 1998, 40. 
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Anton Reichsfürst Kaunitz – 2. Februar 1711, Wien – 27. Juni 1794, Mariahilf bei Wien) um 
Einfluss: 
„… um die Mittagsstunde sollte die Abreise des Papstes stattfinden. Pius hatte schon alle 
Abschiedsbesuche empfangen, alle Cardinäle und Bischöfe beurlaubt. Um zwei Uhr erwartete er den 
Kaiser, der ihn abholen und ihn bis Mariabrunn begleiten wollte. Jetzt war es elf Uhr. Pius hatte also 
noch einige unbeschäftigte Stunden vor sich. Er konnte also endlich zur Ausführung bringen, was er 
schon lange beabsichtigt hatte. 
 
Der Kammerdiener eilte fort, aber wenige Minuten später öffnete sich wieder die Thür und der 
Ceremonienmeister des Papstes trat ein, Pius empfing ihn mit einem sanften Lächeln. Ich weiß, 
weshalb Ihr kommt, sagte er. Ihr habt von Brambilla erfahren dass ich beabsichtige, dem Fürsten 
Kaunitz meinen Besuch zu machen, und Ihr wollt mich bitten, dies nicht zu thun!“263 
 
Es kam schließlich auch nicht mehr zu diesem Besuch, den Kaunitz zu vermeiden suchte. Der Papst 
hatte einen feierlichen Aufenthalt in Wien, blieb in seinem Bestreben aber erfolglos.   
 
In der Folge wurden auch die staatlichen Anordnungen in Gesundheitsfragen, anders als in anderen 
Staaten, von Bischöfen und Pfarrern nicht in Frage gestellt. Diese staatlichen Erlässe mussten von 
den Kanzeln aus verkündet werden.264 Sie beinhalteten Informationen über das nächst gelegene 
Findelhaus, wo Säuglinge anonym abgegeben werden konnten, die Schädlichkeit von Miedern 
sowie die Schädlichkeit von bestimmten Lebensmitteln. Danach wurde auch im Spitalsbetrieb 
gehandelt, vor allem im 1784 eröffneten Allgemeinen Krankenhaus in Wien, wo Statuten sehr 
genau Hygiene- und Ernährungsfragen in sehr fortschrittlicher Weise regelten.265 1784 wurde eine 
Anordnung zur Vereinheitlichung in der Führung der Matrikenbücher erlassen, und die 
Totenbeschau eingeführt. Daraus konnte eine Fülle von statistischem Material gewonnen werden, 
das Auskunft über Volksgesundheit, die Kindersterblichkeit, Unfälle mit Todesfolge und den Verlauf 
von Epidemien geben konnte. Auch das gesamte Bestattungswesen wurde von Grund auf reformiert 
und verändert, so wurden beispielsweise Gemeindesärge im Volksmund „Klappsarg“ genannt 
eingeführt, um nicht unnötig hochwertiges Holz mit den Toten zu vergraben. Letztere Reform 
musste nach einem halben Jahr schon zurückgezogen werden.266 Die Schaffung von 
Generalseminaren zur Ausbildung von Priestern stellte eine Neuordnung der Ausbildung dar, um 
den Klerus auf die vielfältigen, und zum Teil neuen Aufgaben vorzubereiten. In den verordneten 
Lehrbüchern sind auch Anleitungen für Krankenbesuche von Geistlichen zu finden, so zum Beispiel 
in Franz Giftschütz Leitfaden: „Weil indessen der Seelsorger ein allgemeiner Menschenfreund seyn 
muß, so soll er doch wohl auch Sorge tragen, daß in der Gesundheit nichts vernachläßiget werde; und 
man kann es ihm ja nicht verargen, wenn er in Abgang eines einsichtigen Arztes sich auch um den 
leiblichen Wohlstand kümmert. Der Heiland machte bey Manchen ehe den Arzt als er den Lehrer 
machte.“267 Ganz allgemein werden den angehenden Pfarrern einschlägige Werke für die 
Fortbildung zu Fragen der Medizin empfohlen, damit sie auch zu medizinischen Ratgebern werden 
konnten. 
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265 Oberdirektion des Hauptspitals in Wien (Hg.), Nachricht an das Publikum über die Errichtung des Hauptspitals in 
Wien, Johann Thomas Edler von Trattnern, Wien, 1784, 3ff. 
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Pastoraltheologie, 2. Teil, Wien 1785, 150 ff, Zit. n.  Weissensteiner, Johann, Pfarrer und Gesundheit, in:  Sozialgeschichte 
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Der bayerische König Max Joseph starb im Jahr 1777, wenig später marschierten österreichische 
Truppen in Bayern ein. Bald folgte der Einmarsch des preußischen Königs Friedrich II. in Böhmen 
und die Pläne von Joseph II. wurden durchkreuzt.  
Während des sogenannten Bayerischen Erbfolgekrieges wurde zwar keine einzige Feldschlacht 
ausgetragen, dennoch forderte dieser Krieg auf beiden Seiten Opfer unter den Soldaten. Während 
der Wintermonate waren Seuchen ausgebrochen, die zu Todesfällen führten. Neben dem 
menschlichen Leid bedeutete dieser Zustand Schwächung der Kampfkraft und der Moral der 
Truppe. 
Joseph II. machte sich selbst ein Bild von der Verfassung des Sanitätswesens und der 
beklagenswerten Lage der einzelnen kranken und verwundeten Soldaten. Er forderte seine Generäle 
auf, Probleme zu melden und Verbesserungsvorschläge einzureichen, und Feldmarschall Loudon 
empfahl daraufhin eine völlige Umgestaltung der Feldspitäler.268  
Umgekehrt waren aber auch die bisher erfolgten Reformschritte bei der Ausbildung der 
Feldchirurgen bereits sichtbar: Sie behandelten mehr Soldaten im Bereich der inneren Medizin als 
im Bereich der Chirurgie.269 Die sich im Laufe des 18. Jahrhunderts ändernde Kriegsführung 
erforderte massive Veränderungen im Militär-Sanitätswesen. Die Defizite in der medizinischen 
Versorgung waren jedoch noch immer groß.270  
Besondere Bedeutung für die Reform des Militär-Sanitätswesen hatte der Bayerische Erbfolgekrieg, 
der schließlich mit dem am 13. Mai 1779 unterzeichneten Frieden von Teschen beendet wurde. 
Österreich sicherte sich damit zumindest kleinere Zugewinne wie das Innviertel.271 Hier wurden die 
Missstände besonders deutlich. Brambilla sprach nun die österreichischen Missstände ganz offen 
gegenüber Joseph II. aus. Der war sich des Handlungsbedarfs bewusst und war nun bereit, die 
Reform des Sanitätswesens und damit des Gesundheitswesens ganz allgemein einzuleiten. Der 
Reformbedarf betraf ja nicht nur die Armee alleine, sie war zu dieser Zeit jedoch 
Innovationsmotor.272 Einblick in die medizinischen Einrichtungen anderer Staaten wie beispielsweise 
Frankreich konnten Joseph II. und Brambilla auf ihren Reisen gewinnen. Auf diese Erfahrungen 
konnten sie nun zurückgreifen. 
Die Gegebenheiten gingen auf Maria Theresia und Gerard van Swieten zurück. Dieser hatte die 
Wiener Medizinische Schule des 18. Jahrhunderts begründet. Nach dessen Tod 1770 hatte in einer 
Übergangsperiode bis 1779 Anton von Störck als persönlicher Arzt, Protomedicus und Hofrat auch 
die Leitung in militärischen Sanitätsangelegenheiten inne. Er suchte nach einer Verbesserung der 
Ausbildung der Militärchirurgen, doch er scheitete.  
Voraussetzung für die grundlegende Verbesserung und Systematisierung der 
Gesundheitsversorgung im militärischen und zivilen Bereich war die Ausbildung einer großen Zahl 
von Medizinern,  Chirurgen und Hebammen.  
 
Diese Reform ging mit einer großen Reform von Staat und Militär einher, das neue Gewichtungen 
mit sich brachte. Deutlich wird das wenn man bedenkt, dass im Jahr 1777 die Staatseinnahmen 
112,198,502 fl. und die Militärausgaben 22,298.871 fl. betrugen, im Jahr 1790 hingegen lagen die 
Staatseinnahmen bei 236,566.156 fl. und die Militärausgaben bei 78,454.362 fl.. Real und unter 
Berücksichtigung des Umstandes, dass um 1780 dennoch einige Kavallerieregimenter aufgelöst 
worden sind, bedeutet das eine Nettoerhöhung der Militärausgaben um 13%.273 
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Joseph II. war seit dem tragischen Tod seiner Frau Isabella und seiner Töchter sehr kritisch 
gegenüber Ärzten und der internen Medizin Wiener Prägung. Störck genoss daher nicht das 
Vertrauen von Joseph II.274   
Der in Pavia zum Arzt und Chirurgen ausgebildete Brambilla dagegen hatte fachlich einen anderen 
Zugang, wurde von seinen Soldaten geschätzt und genoss das volle Vertrauen des Kaisers.275 Wie 
dieser war er autoritär, penibel und kümmerte sich um viele Details. Mit Leidenschaft erstellten 
beide Listen und führten jede Art von Evidenzen, beide dachten in klaren, zentralistischen  
Strukturen und verfassten laufend Instruktionen.  
Neugierde und Wissensdrang trieb sie auf beschwerliche und gefahrvolle Reisen, so konnten der 
Kaiser und sein persönlicher Arzt, Chirurg und Berater viel über die Menschen im eigenen wie auch 
in fremden Reichen erfahren. 
Sie wollten große Veränderungen zum Wohl der Menschen und überforderten dabei viele, unter 
anderem, weil sie vieles in kurzer Zeit bewirken wollten.  
Beide nahmen große Widerstände seitens der Kirche und von Teilen des Hochadels in Kauf, denn sie 
waren von ihrer Sache überzeugt: der Aufklärung. 
 
Die Aufhebung der Leibeigenschaft hatte viele Menschen zu Bürgern gemacht. Nun war der 
Grundherr nicht mehr für ihre Gesundheit verantwortlich, es war nun die Aufgabe des Staates, für 
das gesundheitliche Wohl der Bürger zu sorgen. Der Bürger bekam nun Rechte gegenüber dem 
Staat.  Joseph von Sonnenfels hatte wesentlichen Anteil daran.  
Die jungen Vereinigten Staaten von Amerika gingen noch einen Schritt weiter, in dem sie in ihrer 
Unabhängigkeitserklärung das Recht des Staatsbürgers auf Glück „Persuit of Happiness“ 
verankerten.276 
 
Eingeleitet wurden die Reformen durch kaiserliche Direktivregeln. Joseph II. verfügte am 16. April 
1781 die Neuordnung der Spitäler in Wien, ein Jahr später erfolgte die Reorganisation des 
Feldsanitätswesens. Dazu schreibt der Medizinhistoriker Joachim Moerchel: „Joseph II. wollte auch 
im Sanitätswesen mehr Zentralisation. Der Kaiser regierte in die Sanitätsverwaltung hinein, vergab 
auch Sonderaufträge, so dass es nach 1776 keine eigentliche Gesundheitsbehörde mehr gab; mit der 
Ernennung von G. A. Brambilla zum Protochirurgen war eine direkt dem Kaiser zuarbeitende, für das 
Militärsanitätswesen verantwortliche Stelle eingerichtet worden.“277  
Brambilla übte wesentlichen Einfluss in Sanitätsangelegenheiten aus, bereits ab 1778 als 
Oberstabschirurg und ab 1779 Protochirurg. In dieser Funktion war er dem Protomedicus 
gleichgestellt. Er war von unermüdlichem Eifer getrieben und hatte tiefe Sachkenntnis vorzuweisen, 
sodass er die faktische Leitung des Militärsanitätswesens übernahm.278 1785 übernahm er 
schließlich auch die Aufgaben des Militär-Protomedicus, wodurch der bisherige 
Militärprotomedicus Bayer seinen Einfluss verlor.279   
Brambilla hatte sich durchgesetzt und stand nun in Konkurrenz zum Protomedicus Störck. 
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Die Reise nach Frankreich war für Joseph II. und Brambilla sehr prägend und entscheidend für die 
weitere Entwicklung. Aber auch ihre Reisen nach Italien und Russland waren erkenntnisreich. Sie 
studierten und analysierten gründlich was sie zu sehen bekamen und gewannen Eindrücke und 
Erkenntnisse von medizinischen Einrichtungen, die sie in den habsburgischen Erbladen und 
weiteren Landen der Monarchie umzusetzen gedachten.280 
 
Durch das mittlerweile unbegrenzte Vertrauen des Kaisers wurde Brambilla 1778 zum 
Oberstabschirurgen ernannt und ein Jahr später mit der Leitung des gesamten 
Militärsanitätswesens betraut. Er wurde zum Superintendenten des militärärztlichen Dienstes und 
bekam den Rang eines Generalmajors.281 
Damit musste er auch militärische Planungsarbeiten leisten. Denn im Friedensfall war nicht die 
volle Zahl an Feldchirurgen beordert. Stand ein Krieg bevor, wurde der Protochirurg vom 
Hofkriegsrat in die Lage eingewiesen und unterrichtet, wie viele Armeekorps und in welchen 
Positionen im Einsatz standen. Danach konnte der Protochirurg die Sanitätsplanung erstellen und 
festlegen wie viele Feldspitäler er errichten lassen musste und wie viele Feldchirurgen aufzubringen 
waren. 
Solche Feldspitäler wurden in Schlössern und geeigneten festen Privatgebäuden eingerichtet, 
„fliegende“ Spitäler, die näher an der Frontlinie lagen, wurden in Form von Baracken erstellt. Diese 
dienten der Erstversorgung, bis der Verwundete transportfähig war und in ein festes Spital weiter 
hinter der Frontlinie verlegt werden konnte.282 
Aber auch Sanitätskorridore mussten eingerichtet werden, um die Verbreitung von Seuchen so gut 
als möglich zu verhindern. 
In Friedenszeiten betrug die Mannschaftsstärke der Garnison Wien 10.000 bis 12. 000 Soldaten. 
Erkrankte Soldaten wurden seit 1742 in der Nähe der Alser Kaserne – im Spanischen Spital und im 
Strudelhof aufgenommen und versorgt.283 Doch diese Lösung war auf Dauer unbefriedigend. 
In jedem Fall war ein gut ausgebildeter Sanitätskader erforderlich. Allein für das Jahr 1780 gingen 
Brambilla und Bayer von einem Bedarf von 200 Unterchirurgen, 50 Oberchirurgen und 5 
Stabschirurgen aus, weiters 10 Medici für die Spitäler und 50 Krankenwärter, wobei die 
Stabschirurgen aus den Regimentern ausgehoben werden konnten. Zwei Jahre später belief sich der 
Sollstand an ärztlichem Personal auf 557, bei einer Mobilmachungsstärke von 402.645 Mann.284  
 
Ausgangsbildungsstätte für die Feldchirurgen der kaiserlichen Armee war das Militärspital mit 
angeschlossener Schule in Gumpendorf. Hier war bis 1770 das militärische Ingenieurkorps 
untergebracht, nachdem die Gebäude für den militärischen Ingenieurkorps zu klein wurden 
und1775 an diesem Ort auf Grundlage eines Gutachtens, das Anton von Störck erstellt hatte, die 
„Lehranstalt für die Behandlung der inneren Krankheiten und zur Erlernung der Militär-
Arzneimittellehre“ eingerichtet wurde.285  
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Abb. 32. Joseph Daniel von Huber, Militärspital Gumpendorf. 
 
Die Räumlichkeiten waren immer noch beengt und mussten bald erweitert werden. 1781 wurde ein 
eigenes Lehrgebäude für die Chirurgie mit einem Hörsaal und drei Sälen für die Sammlungen der 
chirurgischen Instrumente, Bandagen und die Bibliothek errichtet. Im dazugehörigen Spital konnten 
348 Kranke, im Notfall sogar 400 untergebracht werden. 1782 wurde die Bewilligung zur Anlage 
eines botanischen Gartens erteilt.286 
 
Natürlich war die medizinische Ausbildung in Gumpendorf anders als an der Universität Wien, und 
es bestand ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen den beiden Bildungseinrichtungen.  
So wurden immer wieder Meldungen an Brambilla gemacht, dass von der Universität als Magistri 
approbierte Chirurgen, die im Gumpendorfer Militärspital als Praktikanten aufgenommen worden 
waren, sich als unwissend oder praktisch unfähig herausgestellt hätten.287  
Bis Brambilla zu Einfluss gelangte, besaß die Fakultät auch auf die Personalsituation im 
Militärsanitätswesen Einfluss,288 dann verschob sich das Kräfteverhältnis. 
Der Konflikt zwischen den beiden Institutionen und ihren Vertretern sollte sich auf das Josephinum 
übertragen und lange andauern. 
 
Protomedikus Anton von Störck hatte in Gumpendorf 1774 durch Jakob Reinlein (1744 – 1816) den 
sogenannten Reinleinschen Kurs durchführen lassen. Dieser Kurs war halbjährig und vermittelte 
sehr summarisch Chirurgen Kenntnisse in der inneren Medizin. Der Kurs wurde gut aufgenommen 
und bereits 1777 auf zwei Jahre erweitert.289  
In der Verordnung des Hofkriegsrates vom 18. Oktober 1776 verfügte Joseph II. auf Betreiben 
Brambillas, dass kein Feldarzt in der Armee angestellt werden dürfte, der nicht Anatomie studiert 
hätte.290 
 
Für den zivilen Bereich wurde davor, nach einer kaiserlichen Verordnung vom 6. Oktober 1753, in 
unmittelbarer Nähe, im Bürgerspital eine medizinische und chirurgische praktische Lehrschule 
eingerichtet.291 
Gumpendorf kann somit als der „alte medizinische Distrikt“ von Wien bezeichnet werden. 
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In Wien förderte Brambilla zunächst das Gumpendorfer Militärspital mit der angeschlossenen 
Schule sehr und ließ diese mit allen notwendigen didaktischen Einrichtungen ausstatten. Er wählte 
aus den Studenten, um einen geeigneten Lehrkörper zu schaffen, einige besonders begabte aus und 
ließ ihnen ein Stipendium für Studienreisen in andere Reiche Europas zuweisen. So sollten sie sich 
über den neuesten Stand der Wissenschaft informieren und ihre Wissensbasis erweitern. Diese 
Feldärzte sollten an verschiedenen Universitäten eine wissenschaftliche Ausbildung bekommen, um 
sie später in Wien als Lehrende den Studenten weiter zu geben. In der Folge konnte nach 
entsprechender Vorarbeit und Vereinigung der Wundärzte mit den Ärzten, bereits 1781 die 
Militärische Sanitätsschule, die praktische Ausbildung in Kriegstraumatologie, Hygiene und 
Epidemiologie in einem zweijährigen Lehrkurs anbot, eröffnet werden. Auch Gedanken der 
Prophylaxe und Utilitarität von sanitären und hygienischen Maßnahmen wurden vermittelt.  
Auf Brambillas Antrag wurden die Feldchirurgen Beinl, Böcking, Handwerker, Hunczovsky, Streit, 
Gabriely und Plenk zum Auslandsstudium freigestellt, nach ihrer Rückkehr begannen sie plangemäß 
mit dem Unterricht in Gumpendorf.292 
 
So besuchten der russische Großfürst, Erzherzogin Maria-Christina mit ihrem Gemahl Albert von 
Sachsen-Teschen – dem Begründer der Albertina – und zahlreiche andere Erzherzoginnen und 
Erzherzöge diese chirurgische Schule.293  
Brambilla schrieb medizinisch-chirurgische Reglements für die Lehrer und Zöglinge der Akademie, 
eine Spitalsordnung in Hinblick auf Dienstpflichten, Hygiene und natürlich auch eine 
Speiseordnung.294 Damit wurde die Ausbildung geregelt. Mit Erlässen vom 1. und vom 13. März 
1783 bewilligte Joseph II. den Stabs- und den Regimentschirurgen, gleich den Medici auch innere 
Krankheiten zu behandeln – nicht nur bei Soldaten, sondern auch bei Zivilisten.295 Damit wurde die 
Behandlungsberechtigung geregelt. Das war ein großer Schritt in Richtung Gleichstellung. 
 
 
3. Innovationsträger Militär 
 
Auf seiner Frankreichreise besuchte Joseph II. zahlreiche militärische Einrichtungen. Frankreich 
verfügte bereits seit Ludwig XIV. über ein stehendes Heer, das heißt, es war immer kriegsbereit, 
während andere Mächte ihre Soldaten nach jedem Krieg entließen. Alleine aus logistischen 
Gründen war es sinnvoll, diese Soldaten nicht mehr – so wie das früher der Fall war – verteilt bei 
der Zivilbevölkerung einzuquartieren, sondern sie geschlossen in Kasernen verfügbar zu halten. 
Daher wurden in Frankreich bereits unter Ludwig XIV. und seinem Festungsbaumeister Sébastien Le 
Prestre, Seigneur de Vauban, genannt Marquis de Vauban (1633 - 1707) zahlreiche Kasernen- und 
Festungsbauten errichtet. Bald folgten moderne Armeen wie die Preußische und Sächsische.296 
  
In Österreich waren hingegen Soldaten bis zum Beginn der Alleinregierung von Joseph II. nach wie 
vor verteilt in Ortschaften einquartiert. Doch es bestanden auch noch eine Reihe anderer Defizite 
gegenüber Frankreich, die Hubert Zeinar folgendermaßen beschreibt: „In Österreich zusammen 
gewürfelte Truppen, notdürftig ausgerüstet, bewaffnet und ausgebildet, die sich oft nicht 
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miteinander verständigen konnten, dort das wohl organisierte und gut geschulte, einheitlich 
uniformierte und mit den neuesten Waffen seiner Zeit ausgerüstete Heer.“297 
  
Der aufgeklärte Absolutismus ging mit einer allgemeinen Militarisierung einher. Kaiser Joseph II. 
vergrößerte das österreichische Heer von 108.000 Mann auf 300.000 Mann. Diese Soldaten 
mussten untergebracht werden, und zu diesem Zweck wurde ein moderner Kasernentypus 
entwickelt, den Felix Czeike folgendermaßen beschreibt: „Die in der josephinischen Ära nach 
französischem Vorbild angelegten Kasernen gruppieren sich weitläufig um rechteckige Höfe; für die 
Mannschaft suchte man immer mehr Raum zu gewinnen, weshalb das Korridorsystem, das die 
Kommunikation innerhalb der Anlage erleichterte, sich immer stärker durchsetzte. Nur gelegentlich 
ist die fast spartanische Gliederung der Außenfassaden durch Elemente des (josephinschen) 
Plattenstils bereichert.“298 
Die Modernisierung der Armee ging mit einer geänderten Verteidigungsstrategie von Städten 
einher, wobei man in Wien auch ein städtebauliches Ziel verfolgte. Johann Graf Fekete de Galántha 
(1741 – 1803) beschrieb dies 1787 folgendermaßen: „Man müsste nach Niederlegung der 
Befestigungswerke die Vorstädte mit der eigentlichen Stadt vereinigen. Wälle sind überflüssig für 
einen Staat, der dreimalhunderttausend Soldaten unterhält und über gesicherte Grenzen verfügt.“299 
So konnte man Wien ästhetisch an Paris oder London heranführen. 
Nun legte man knapp außerhalb des Glacis im Bereich der Vorstädte Kasernen an. Auf diese Weise 
entstanden unter anderem die Josephstädter Kavalleriekaserne oder die Heumarktkaserne. 
Geplant wurden diese meist vom Militärbaumeister Joseph Gerl (1734 – 1798).300 
 
Der Einfluss des Militärs war weitreichend. Schließlich waren die neuen Provinzen im Osten – 
Galizien und die Bukowina – unter Militärverwaltung gestellt. Wie in Kolonien ging es um die 
Absicherung des Anspruches. Plötzlich war der Staat über das Militär mit neuen Verantwortungen 
betraut: Schulen und Spitäler, dafür musste nun der Kaiser sorgen und das war fortschrittlich.  
 
 
4. Militär-Spitals-Netz 
 
Das Militär war im 18. Jahrhundert Innovationsträger. Joseph II. machte sich die im Militär 
herrschenden hierarchischen Strukturen zu Nutze, seine Befehle und Erlässe wurden unmittelbar 
umgesetzt. Anders als bei der ständischen Verwaltung, wo Adel und Kirche immer wieder 
Widerstand leisteten. Innerhalb der Militärverwaltung konnten Neuerungen demnach rasch 
implementiert werden, der Staat stellte umfangreiche finanzielle Mittel bereit.  
 
Investitionen in das Heeresspitalswesen waren aber nicht nur humanitäre Maßnahmen, sondern 
auch strategische. Neue Konzepte konnten erprobt, ausgewertet und bei Erfolg auch auf 
Zivileinrichtungen übertragen werden. Außerdem war ein ausgebildeter, erfahrener Soldat kostbar. 
 
Großkrankenhäuser hatten der Kaiser und sein Chirurg schon in verschiedenen Ländern besichtigt, 
sie boten in ganz Europa Anlass zu Diskussionen und viele Argumente sprachen dafür – nicht 
zuletzt Kosteneffizienz. Sie waren aber auch geeignet, um Haltung und Stärke zu demonstrieren. 
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Der Pavillontypus wurde allgemein diskutiert, Hygiene und Belüftung sprachen dafür, denn 
Ansteckungskrankheiten konnten sich bislang in Spitalseinrichtungen ungehindert verbreiten. Man 
erkannte ebenfalls, dass man durch Waschen der Patienten vor der Aufnahme Läuse entfernen und 
dieses Problem lösen konnte. Durch die Erfindung von Ventilatoren – Brambilla schrieb darüber 
eingehend – wurde auch das Problem der Durchlüftung in den Griff gebracht.301  
Auch wurden regelmäßig Krankenzimmer komplett geräumt, gesäubert und gekalkt, und auch diese 
Maßnahme erwies sich für die Heilungserfolge von Vorteil.302 
Der aus Tschechien stammende Chirurg und spätere Professor am Josephinum Jan Hunczovsky 
besuchte, auf Empfehlung von Brambilla und finanziert von Joseph II., England und beschrieb 
englische Spitäler wie das St. Bartholoew’s Hospital in London, das 1754 bis 1780 errichtet worden 
war, und das aus vier eigenständigen Gebäuden bestand.303 In England wurde die strukturelle und 
konzeptionelle Auseinandersetzung über Krankenhäuser unter König Georg III. besonders intensiv 
geführt. Dieser König stammte aus dem Hause Hannover, war zwar in England geboren und 
aufgewachsen, nahm aber als deutscher Kurfürst an der Wahl Joseph II. zum deutschen König teil. 
Georg III. galt auch als „The Architect King“304 und er war Aufklärer und Klassizist – die 
Ähnlichkeiten zu Joseph sind offensichtlich. 
 

 
Abb. 33. Veduta dell’Ospedale Maggiore, 1790. 
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Erwähnte Diskussionen wurden nicht nur verbal geführt, Pläne und Ansichten von geplanten oder 
bereits gebauten Zivil- und Militärspitälern wurden in jener Zeit in ganz Europa als Stiche 
aufgelegt und verkauft.305 Auch Joseph II. waren all diese Informationen zugänglich. 
 
Zentralistische Großeinrichtungen konnte man zu dieser Zeit aber auch im Habsburger Reich 
finden. Das Ospedale Maggiore – die Casa Grande, Ca’ Granda genannt306 – in Mailand hatten der 
Kaiser und sein Chirurg auf Ihren Italienreisen besucht. Dieses wurde als Großkrankenhaus im 15. 
Jahrhundert von Francesco Sforza gestiftet und über mehrere Jahrhunderte erweitert und 
ausgebaut, bis es im 18. Jahrhundert im Wesentlichen fertig gestellt wurde. Für ganz Europa galt 
dieser Bau lange Zeit als Vorbild und Persönlichkeiten wie Bramante oder Luther hatten sich damit 
befasst.307 
 
Am 29. November 1781 veranlasste Kaiser Joseph II. – mit Zustimmung von Papst Pius VI. – die 
Aufhebung aller kirchlichen Orden, die sich nicht der Krankenpflege oder der Erziehung widmeten. 
Dadurch wurden gewaltige personelle und materielle Ressourcen freigesetzt, womit karitative und 
seelsorgerische Projekte finanziert werden sollten. Man war um eine positive Darstellung dieser 
politischen Maßnahme bemüht – alleine in Wien und Niederösterreich betraf das etwa siebzig 
Ordenshäuser – schließlich wollte man nicht zerstören, sondern Neues, das langfristig der 
Bevölkerung zugute kam, schaffen.308 
 
Auch die Bestände der Bibliotheken der Klöster, als Quelle des Wissens gekannt, wurden, wenn sie 
relevant waren, genutzt. Zuerst wählte die Hofbibliothek die wertvollsten Werke aus, danach die 
Universität, dann Bibliotheken und Lyceen in den Erblanden und den weiteren Ländern, Dubletten 
wurden versteigert und der Rest verkauft.309  
 
Joseph II. stützte sich bei der Umsetzung der Gesundheitsreformen jedoch wesentlich auf das 
Militär und im Besonderen auf die Person des Oberfeldchirurgen der Armeen. Generalmajor von 
Brambilla wurde in sämtliche Militärspitäler des Reiches entsandt, um diese zu inspizieren und zu 
evaluieren. Dabei ging es nicht nur um den Spitalsbetrieb, sondern auch um die Qualifikationen des 
behandelnden medizinischen Personals.310 Im Anschluss an diese Reisen berichtete Brambilla dem 
Kaiser in einem mündlichen Vortrag, und gemeinsam analysierten sie die Ergebnisse und 
erarbeiteten Verbesserungen.311 
 
Wenige Monate nach Beginn seiner Alleinregierung setzte Kaiser Joseph II. am 16. April 1781 die so 
genannten „Direktiv-Regeln“ in Kraft, in denen er den Auftrag zur Neuordnung der Spitäler und 
Versorgungsanstalten zunächst für die Stadt Wien, erteilte.312 Darin wurden Idee und 
Rahmenbedingungen für ein Großkrankenhaus beschrieben und festgelegt. Zunächst war das eine 
Art statistischer Erhebung der zu versorgenden Armen und Kranken. Auch wurde festgeschrieben, 
wie Spitäler und Versorgungshäuser zu finanzieren, zu erhalten und zu betreiben sind und sogar, 
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welche Personengruppen die Pflege übernehmen dürfen.313 Ein Jahr später folgte per Hofdekret vom 
5. September 1782 die Anforderung von exakten Angaben über die Zahl der Kranken und deren 
Unterbringung.314  
 
In den folgenden Jahren wurde ein flächendeckendes Netz aus Krankenhäusern im gesamten Reich 
errichtet. In Prag wurde das vormalige Jesuitenkolleg in ein Militärspital umgebaut, ebenso in 
Brünn, Ollmütz, Budapest und Wiener Neustadt.  
Neue Militärspitäler ließ Joseph II. unter anderem in Hermannstadt, Königsgrätz, Lemberg, Mailand, 
Mantua und Theresienstadt erbauen.  
In den Garnisonen Karlsburg, Padua, Peterwardein, Ragusa, Schärding, Temeswar und Verona ließ 
Joseph II. Garnisonspitäler errichten. Garnisonspitäler gab es auch in Graz, jenes in Linz musste 
erweitert werden.315 
 

 
Abb. 34. Ansicht de neuen Invaliden-Hauses am Anfang der Landstrasse, 1792. 
 
Die Bezeichnung Militärspital brachte zum Ausdruck, dass das Militär der Spitalserhalter war. Offen 
standen diese Spitäler bei weitem nicht nur Militärpersonen und ihren Angehörigen, sondern der 
Bevölkerung ganz allgemein. 316 So konnten Versorgungsdefizite ausgeglichen werden, wenn weder 
eine Stadtverwaltung, adelige Grundherren oder kirchliche Institution den Bedarf abdeckten.  
Diese Spitäler hatten zwei Leiter – einen ärztlichen und einen administrativen, der als Kasernen- 
oder Lagerkommandant auch für das Spitalsgebäude verantwortlich war. Für die Ordnung im Spital 
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waren gemäß Brambillas Reglement für Feldchirurgen, die Chirurgen zuständig.317 Der oberste 
Mediziner war auch für alle Angelegenheiten des medizinischen Personals zuständig. Der 
zuständige Offizier sorgte für die Versorgung des Spitals. Die zweigeteilte Leitungsfunktion in der 
Spitalsverwaltung ist heute Standard. 
 
Ähnlich ging man auch bei der Versorgung von Militärinvaliden vor. In Wien wurden für diese in 
einem frei gewordenen Sommerpalais auf der Landstraße ein Quartier eingerichtet und 1787 
bezogen.318 Die Größe dieses dreigeschossigen Komplexes war durchaus beachtlich. 
Für die geisteskranken Soldaten wiederum war ab 1784 im Anschluss an das neue Militärspital im 
Narrenturm ein Geschoss vorgesehen.319  
 
Diese Organisationsstruktur galt im Friedensfall, während sich im Kriegsfall die Kompetenzen des 
militärischen Kommandanten mehrten. Die sich verändernde Kriegsführung, die Mechanik der 
Linientruppen und die zerstreute Fechtweise mit leichten Waffen brachten neue Anforderungen an 
das Sanitätswesen im Kriegsfall mit sich. 
Zu Kriegszeiten musste auch eine stark steigende Patientenzahl aufgenommen und versorgt 
werden, zusätzliche Feldspitäler mussten eingerichtet und logistisch und strategisch koordiniert 
werden, und es musste eine Verbindung zu den hinter dem Kampfgebiet gelegenen Hauptspitälern 
aufgebaut werden. Auf eigenem Territorium gab es in jeder großen Garnisonsstadt – auch in 
Friedenszeiten – Militär- bzw. Garnisonspitäler. Wenn diese nicht in Reichweite waren, wurden im 
Kriegsfall Hauptspitäler in Schlössern oder Klöstern eingerichtet, in Ausnahmefällen sogar in 
größeren Gehöften.320 Wenn möglich wurde die Unterbringung in Bauernhöfen vermieden, da diese 
meist unzureichend war, und diese Häuser oft feucht und der Gesundheit nicht zuträglich waren.321   
Aus hygienischer Sicht war die Neuerrichtung von Spitalsbaracken die von Brambilla bevorzugte 
und bereits im siebenjährigen Krieg praktizierte Lösung.322 Später wurden auf Betreiben Brambillas 
riesige Holzfachwerkbauten in Wien vorgefertigt und an den Kriegsschauplatz transportiert. Sie 
hatten feste Abmessungen und waren zwanzig Ellen lang (15,55 m). Diese Spitalsbaracken 
entsprachen den medizinischen Anforderungen und boten gut belüftete Krankenräume. Im Oktober  
1787 wurden vierundzwanzig derartige Fertigteilhäuser die Donau abwärts nach Serbien verschifft, 
um dort sechshundert Patienten aufnehmen zu können.323  
 
Ebenso entwickelte er Mustergrundrisse für Spitalsbaracken, die als Feldspital eingesetzt werden 
konnten.324 
Da nach Joseph II. und Brambillas Einstellung kranke und verwundete Soldaten nahe ihrer Truppe 
behandelt werden sollten, verfügten die im Kampf stehenden Regimenter über sogenannte 
„Locospitäler“ oder „fliegende“ Spitäler. Diese waren in Privathäusern in Dörfern oder in Zelten 
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untergebracht.325 Damit konnte die Armeeführung in Person des Protochirurgen rasch auf 
Erfordernisse des Kriegsgebietes reagieren,326 aber auch der genesene Soldat umgehend seiner 
Truppe wieder zugeführt werden.  
 

 
Abb. 35. Mustergrundriss eines Feldspitals nach Brambilla.    
 
Mit Erlass einer Verordnung vom 22. Mai 1782 wurde die Besoldung der Chirurgen reformiert, denn 
es gab einen skurrilen Missstand: Die Besoldung war nicht an den Dienstgrad, sondern an den 
Dienstort gebunden, in den Provinzen erhielten sie nur den halben Bezug. So war es meist wenig 
erstrebenswert, vom Regimentschirurgen zum Stabschirurgen befördert zu werden, denn das 
konnte bedeuten, dass man durch den damit verbundenen Dienstortwechsel plötzlich geringere 
Bezüge hatte. Es kam vor, dass aus diesem Grund wenig talentierte Feldchirurgen „befördert“ 
wurden.  
Es folgten weitere Verordnungen über die Höhe der Bezüge von Invaliditäts- und Witwenpensionen, 
die damals eingerichtet worden waren.327 
 
Nun war die Besoldung an den Dienstgrad gebunden, Stabschirurgen erhielten ein Jahresgehalt von 
600 Gulden. Es konnten daher gute Feldchirurgen für die Provinzen gefunden werden, und in den 
Provinzhauptstädten erhielten sie im Gegenzug für die Aufsicht über die Feldapotheken eine Zulage 
von 200 Gulden: „Die Stabschirurgen arbeiten nun mit Freude und Eifer, es wird alljährlich eine 
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beträchtliche Ersparnis an Arzneyen gemacht, und der Kranke ist doch dabey besser, als ehedem, 
bedient.“328 
In vielen Provinzen war die Bevölkerung deutlich gestiegen und so wurde auch die Zahl der 
subalternen Chirurgen verhältnismäßig vermehrt.329 
 
1781 hatte Brambilla in Gumpendorf die Militärische Sanitätsschule, die praktische Ausbildung in 
Kriegstraumatologie, Hygiene und Epidemiologie in einem zweijährigen Lehrkurs anbot, eröffnet. 
Ärzte und Chirurgen wurden zu dreijährigen Auslandsaufenthalten nach Frankreich, England und 
andere Länder geschickt. Sie sollten Erfahrungen über Spitalsbetrieb und Behandlungsmethoden 
sammeln. Einer davon war Johann Hunczovsky, dessen Berichte aus England und Frankreich 
internationalen Widerhall fanden. In Gumpendorf wurde im Kleinen probiert, was schon bald auf 
eine breite Basis gestellt werden sollte. „Joseph II. und dessen Leibchirurg und enger Vertrauter 
Johann Alexander Brambilla … gaben sich mit dieser Lösung nicht zufrieden. Brambilla, inzwischen 
mit der Leitung des gesamten Militärsanitätswesens betraut, trat für den Neubau einer großzügigen 
Lehranstalt in geeigneter Lage  
ein.“330 Der geplante Wiener Spitalsdistrikt sollte zu einem Richtungsweisenden Musterprojekt 
werden.  
 
Mit kaiserlicher Verordnung vom 4. Juni 1783 änderte Joseph II. den Titel Oberfeldchirurg in 
Protochirurg. Damit war Brambilla dem Protomedicus in jeder Hinsicht gleichgestellt, und es wurde 
ihm ein Jahresgehalt von 3.000 Gulden ausgezahlt.331  
Brambilla unterdessen wirkte auch auf die Besetzungen anderer Positionen ein. In diesem Jahr 
konnte er bei Joseph II. bewirken, dass auch er sich für die Berufung des Anatomen Antonio Scarpa 
als Professor an die Universität Pavia einsetzte. Dieses Unterfangen war erfolgreich, und weiters 
bekam Scarpa von Joseph II. alle Unterstützung die notwendig war – auch finanzielle – für den 
Aufbau einer anatomischen Schule und die Errichtung des damals so sensationellen 
Anatomiehörsaales.332 Diese Einrichtung diente gleichsam als Vorlaufprojekt für die ab 1785 
eingerichteten medizinisch-chirurgischen Lyzeen in allen größeren Provinzhauptstädten, die in 
einem, ebenso wie in Wien, zweijährigen  Kurs Zivil- und Landwundärzte hervor brachten.333  
Die Lyceen und Spitäler konnten auf die Ressourcen des neuen Sanitätssystems zurückgreifen, es 
bestand ein reger Austausch an Personal, Wissen und Material. Dieser Austausch zwischen den 
Institutionen auf verschiedenen Ebenen, verbunden mit den klaren Befehlstrukturen des Militärs, 
sorgte für Qualitätssicherung, das Zentrum dieser Sanitätsverwaltung bildete das Josephinum in 
Wien. 
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IV. Städtebau und Architektur 
 
„Die Lage Wiens ist jedermann durch mehr oder minder gute Karten bekannt, und man weiß, wie sehr 
der große Josef zur Verschönerung der Wohnstätten jener beigetragen hat, die ihn weit öfter 
verkennen und schmähen, als seine übrigen Untertanen. Das große Spital, die Kasernen, so viele 
verbreiterte Straßen, die Alleen auf dem Glacis, der Prater und der Augarten … zeugen nicht weniger 
für den Weitblick dieses Monarchen, als für seinen hervorragenden Geschmack in den Künsten.“334 So 
beschreibt Johann Graf Fekete de Galántha in Wien im Jahre 1787 die Errungenschaften 
josephinischen Bauens.  
 
Bis in die 1780er Jahre war Wien geprägt vom österreichischen Barock, von der Architektursprache 
eines Lukas von Hildebrand (14. November 1668, Genua – 16. November 1745, Wien) oder auch 
eines Johann Bernhard Fischer von Erlach (20. Juli 1656, Graz – 5. April 1723, Wien), –  
geschwungene Formen, später überhöht durch das Rokoko ehe der Klassizismus Platz griff. Noch 
vor dem Josephinum zeichneten einzelne Gebäude diese nüchterne Formensprache vor.  
Die Fassaden des österreichischen Barock waren plastisch akzentuiert durch Säulen und Pilaster, 
aber auch durch figurale Elemente wie Atlanten und Karyatiden. Ausgeführt wurden sie fast 
durchgehend in Putz, da Naturstein sehr beschränkt zur Verfügung stand. Nur stark beanspruchte 
oder besonders detaillierte Bauelemente, wie Fenstergewände335 oder Säulenkapitelle wurden in 
Sandstein ausgeführt. Die Oberflächen wurden nicht nach Putz oder Naturstein differenziert, 
sondern durch einen Anstrich zusammengefasst, insgesamt waren die Fassaden jedoch mehrfärbig 
gefasst.  
In diesem Geist erfolgte auch der Ausbau der Schlossanlage von Schönbrunn. Die Fassaden prächtig 
in rosa gehalten, mit mehrfärbig gefassten Elementen, in den Gesimsen waren Glassplitter 
appliziert, um im Sonnenlicht einen Glitzereffekt zu erzeugen. 
 
Gleichzeitig mit dem Ausbau von Schönbrunn wurde 1753 die neue Aula der Universität Wien von 
Jean Nicolas Jadot (22. Januar 1710, Lunéville – 1. Juni 1761, Ville-Issey) geplant und errichtet. 
Dieser imperiale barockklassizistische Monumentalbau gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke 
aus der Regierungszeit von Maria Theresia.336 Die Universität bekam in jenen Jahren ein neues 
Gebäude in denen Gerard van Swieten im Auftrag Maria Theresias das Medizinstudium inhaltlich 
reorganisierte. 
 
Bereits eine Generation davor, ließ Karl VI. von Johann Bernhard Fischer von Erlach die 
Hofbibliothek als Prunkbibliothek im Geiste des Barocks schaffen. Es handelte sich nicht zur Gänze 
um einen Neubau, sondern um einen Umbau des in diesem Bereich bereits bestehenden 
Reitschulbaues aus dem 17. Jahrhundert, der von 1722 bis 1726 realisiert wurde. Die Abmessungen 
und natürlich die Lage waren somit bereits vorgegeben. Ursprünglich war die Hofbibliothek auch 
freistehend und nicht mit der Hofburg verbunden.337 Als Prunkbibliothek ausgeführt, beherbergt sie 
auch wissenschaftlich bedeutende Werke und kann daher als Wissensspeicher bezeichnet werden. 
Kaiser Franz I. begann mit der Erweiterung des Bereiches um die Hofbibliothek und brachte seine 
persönliche naturwissenschaftliche Sammlung ein. Nach seinem überraschenden Tod 1765 übertrug 
sein Erbe, Joseph II., die Bibliothek und die naturwissenschaftliche Sammlung, die der Biologie, 
Mineralogie, Kartographie, Numismatik, Bibliographie und der Musik gewidmet war, ins Eigentum 
des Staates und machte sie öffentlich zugänglich. Damit wurde der Grundstein der 
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wissenschaftlichen Bearbeitung der Sammlung gelegt und 1778 erschien der Index rer. nat. Musei 
Caesarei Vindobonensis.338  
 

 
Abb. 36. Die Kaiserliche Hofbibliotheck, um 1780 – noch ohne Joseph II. – Reiterstandbild.  
 
Die Kuppel des Prunksaales der Hofbibliothek war durch massive Risse ernsthaft bedroht. Der 
Hofarchitekt Nikolaus von Pacassi (5. März 1716, Wiener Neustadt – 11. November 1790, Wien) 
führte 1769 Sicherungsarbeiten durch, dabei wurden zusätzliche Pfeiler eingestellt, die auch eine 
Veränderung des Innenraums bewirkten. Die Fresken wurden durch Franz Anton Maulbertsch (7. 
Juni 1724, Langenargen am Bodensee – 8. August 1796, Wien) restauriert. 
1769 wurden schließlich der Augustinertrakt und der gegenüberliegende Redoutensaaltrakt fertig 
gestellt, damit wurde die vormals freistehende Hofbibliothek in ein geschlossenes 
Gebäudeensemble eingebunden. Die nun analog strukturierten Seitentraktfassaden wurden nach 
Plänen von Johann Bernhard und Johann Emanuel Fischer von Erlach über den Bibliothekstrakt 
hinweg verbunden, ein vorgelagerter eingeschossiger Trakt entfernt  und durch die Öffnung zur 
Stadt hin entstand durch Pacassi aus einer unregelmäßigen Grundform ein dreiseitig gefasster 
Ehrenhof, der sich nach außen Richtung Stadt erstreckte.339  
 
Die Fassade der Hofbibliothek ist gekennzeichnet durch ein geböschtes und genutetes 
Sockelgeschoss mit bandartiger Quaderung. Darüber sind ionische Riesenpilaster angeordnet, die 
über die beiden Obergeschosse reichen. Diese beiden Obergeschosse sind lediglich durch einen 
hinter den Pilastern laufenden Fries abgesetzt, wobei beide Obergeschosse in ihrer Erscheinung 
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etwa gleichwertig gehalten sind. Der Mittelrisalit und die risalitartig gestuften Flanken sind mit 
dreiachsigen Fenster-Ädikula hervorgehoben. Auch am Ende des linken Seitenflügels und gespiegelt 
am längeren rechten Seitenflügel findet sich eine Betonung durch eine dreiachsige risalitartige 
Stufung.  
Das Formenrepertoire der Außengestaltung besteht – abgesehen von Kapitellen und Baluster – aus 
Vasen auf der Attika über dem Traufgesimse sowie floral gestalteten Tympanonfeldern über den 
Fenstern der Obergeschosse – im ersten Obergeschoss sind diese muschelförmig, im zweiten 
Obergeschoss eckig.  
Diese Fassade steht nicht mehr in der Tradition des Wiener Barock, ihre Strenge leitet bereits in 
eine neue Epoche über – in den Klassizismus. 
Dargestellt ist diese neue Platzansicht des Josephsplatzes auch auf einem in Wien erschienenen 
Stich von Karl Schütz. Er war einer der berühmtesten Kupferstecher seiner Zeit und fertigte für den 
damals innovativsten Anbieter von Kupferstichen, den Verlag Artaria, zahlreiche Ansichten von 
Wiener Gebäuden und Plätzen an.340 Gewidmet ist der 1780 erschienene Stich des Josephsplatzes 
Gottfried van Swieten, dem Präfekten der Hofbibliothek und Sohn von Gerard van Swieten.341 
 

     
Abb. 37 und 38. Palais Fries / Pallavicini –  mit Joseph II. –Reiterstandbild und Fassadendetail.  
 
Die vierte Seite dieses Platzes wurde 1783/84 durch das klassizistische Palais Fries / Pallavicini342 
und das Palais Palffy,343 das bereits 1575 für Rudolf Freiherren von Lamberg errichtetet worden ist 
und eine klassizistische Fassadenbereicherung erfuhr, geschlossen. So entstand einer der 
bemerkenswertesten Plätze Wiens – der Josephsplatz. Aus der fürstlichen Bibliothek wurde eine 
aufgeklärte Bildungseinrichtung. 
 
Der Entwurf zum Palais Fries stammt von Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg, der bereits die 
Gartenanlagen von Schloss Schönbrunn geplant hatte. Errichtet wurde es auf einem Teil der 
Flächen des von Kaiser Joseph II. aufgehobenen Königinklosters. Bemerkenswert auch der Bauherr: 
Johann Fries entstammte nicht altem Adel, sondern aus einer protestantischen Schweizer 
Bürgersfamilie, wurde Industrieller und Bankier und einer der reichsten Männer im Reich. Er wurde 
in den Ritterstand, in den Freiherrenstand und schließlich sogar von Joseph II in den 
Reichsgrafenstand erhoben. Schon in den 1770er Jahren war er Mitglied der Freimaurerloge „Zum 
heiligen Joseph“.  
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Das Palais Fries wurde zum gesellschaftlichen Mittelpunkt der Stadt344 –  neben der Hofburg, 
gegenüber der nun öffentlichen Hofbibliothek gelegen.  
Ein derartig rascher gesellschaftlicher Aufstieg  wäre noch wenige Jahre zuvor genau so undenkbar 
gewesen, wie die Öffnung einer kaiserlichen Einrichtung für die Bevölkerung. Diese 
unterschiedlichen Personen, Ihr Gedankengut und die Einrichtungen gingen eine Symbiose ein. 
 
 
1. Der städtebauliche Wandel Wiens zur Zeit Joseph II.  
 
„Die niedergelegten Festungswerke könnten, gleich den Boulevards in Paris, der Verschönerung der 
Stadt dienen und in einen Spaziergang verwandelt werden, der seinem Vorbilde weitaus überlegen 
wäre. Diese Maßnahme würde auch Wien die Annehmlichkeit einiger mehr oder weniger schöner 
Gärten innerhalb seines Weichbildes bescheren, deren größte dem allgemeinen Zutritt geöffnet 
werden könnten, wie jene der Tuilerien, des Palais-Royal und des Luxembourg. Eine steinerne Brücke 
müsste die Leopoldstadt mit der Inneren Stadt verbinden, und zu beiden Seiten des Donauarmes 
sollten Kaibauten errichtet werden. Auf der Brücke stelle man die Reiterstatue Maria Theresias 
auf.“345 
Auf diese Weise skizzierte der Josephiner und Weltbürger, Johann Graf Fekete de Galantha, seine 
Zukunftsvision für Wien im Jahr 1787. 
Natürlich war das eine Vision, doch die Öffnung, Erweiterung und Durchgrünung der Stadt waren 
Ziele, die von Kaiser Joseph II. selbst definiert und auch in Angriff genommen worden waren.  
Städtebauliche Maßnahmen waren in jener Zeit getragen von den Gedanken der Eudiometrie – der 
Lehre von der Luft und den Auswirkungen der Luftverschmutzung. Einer der drei Hauptvertreter, die 
für den Habsburger Hof tätig waren war Felice Fontana (15. April 1730,  Pomarolo/Trient –  9. März 
1805, Florenz).346 Dieser italienische Anatom und Künstler schuf auch die anatomische 
Wachsmodellsammlung, die noch heute im Josephinum zu sehen ist.  
Im Zusammenhang mit dem Bewusstsein um Luftverschmutzung und Hygiene sind auch die 
Auflösungen von innerstädtischen Friedhöfen und deren Verlegung an den Stadtrand, Vorschriften 
zum täglichen Abspritzen der Straßen zwecks Staubbindung und die Pflanzungen von Alleen 
entlang von Straßenzügen zu sehen.347 
Priorität hatte die Entfernung der „Mistgstetten“ – wie das Glacis auch genannt wurde. Da Joseph 
II. täglich über das Glacis ritt oder fuhr, waren ihm diese Missstände schon lange ein Dorn im Auge 
und bereits 1770 ordnete er die Regulierung des Glacis an. Dieses wurde daraufhin eingeebnet und 
eine Fahrstraße rings um die Stadt, sowie Wege zu allen Vorstädten angelegt.348 Dazu wurden 3.000 
Bäume gepflanzt, Grünflächen angelegt und 1776 Laternen errichtet, denn schon bald wurde das 
Glacis von den Wienern als Erholungsgebiet angenommen.349 Auch Brambilla schickte gerne seine 
Patienten aufs Glacis, um dort Spaziergänge zu unternehmen.  
 
Dazu schreibt Johann Pezzl im Jahr 1809: „Kaiser Joseph der Zweyte ließ das Glacis um die Stadt 
reinigen, mit Chausseen, Fußsteigen und Baumalleen versehen; er verschönerte den Prater und 
Augarten, und öffnete beyde dem Publikum; er baute die medizinisch-chirurgische Akademie, das 
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allgemeine Krankenhaus, das Invalidenhaus, die siebenbürgische Kanzeley und führte die Reinigung 
der Gassen und bessere Straßenpflaster ein.“350 
 

 
Abb. 39. Aussicht vom Schottenthore gegen die Waringergasse, Wiesen und Rossau, 1779.  
 
Die Änderung von Gesetzen erlaubte Untertanen den Ortswechsel und ermöglichte die 
Zuwanderung in die Städte. Das führte zu einer rasanten Stadtentwicklung und betraf vor allem die 
Vorstädte, die nun besser an die Innenstadt angebunden und insgesamt aufgewertet werden 
sollten, während das Leben und Wohnen in der Innenstadt sich kaum veränderte.  
„Im Souterrain der Häuser befanden sich neben den Wein- und Bierkellern vor allem die 
Pferdestallungen, zu denen man über Rampen gelangen konnte. Zu ebener Erde lagen die 
Verkaufsläden und Lokale. In den durch die Enge der Gassen meist recht düsteren Räumlichkeiten des 
ersten Stockes vegetierten die Hausherren und weniger distinguierten Untermieter. In den 
Nobelappartements des zweiten Stockwerkes aber residierten der Herr Hofrat. Ganz oben horsteten 
die Schneider, Sticker, Bildschnitzer, kurz, alle Gewerbe, die Licht brauchten und die um jede Kanne 
Wasser 150 Stufen einer steilen und finsteren Wendeltreppe auf- und ablaufen mussten. In vielen 
bürgerlichen Häusern Wiens findet man – wie Friedrich Nicolai berichtet – an den Fenstern der 
oberen Geschosse Fuß breite Gitter, welches eben kein gutes Ansehen gibt. Aber diese Gitter sind zu 
einem sehr nützlichen häuslichen Gebrauch. Da die meisten Häuser nur einen sehr geringen Hofraum 
haben und von der Höhe der oberen Geschosse herunterzusteigen beschwerlich ist, so werden in 
diese Gitter kleine Kinder hineingesetzt, welche auf diese Art die freie Luft genießen, die oben reiner 
ist als unten. Es sieht sonderbar aus, wenn man von der Gasse in die Höhe blickt und in den vierten 
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und fünften Geschossen zehn oder mehr Kinder hängen, spielen und mit den Kindern, die an den 
nächsten Fenstern hängen, schäkern, sieht.“351 
 
In den Vorstädten hingegen werden die Veränderungen besonders deutlich, denn aus Dörfern 
wurden Vorstädte. An den Entwicklungsachsen wurden Kirchen, Pfarrhöfe und Schulhäuser nach 
Musterentwürfen schablonenartig in gleicher Form angelegt. Im Anschluss daran wurden 
rasterartig neue, mehrgeschossige Miets- oder Zinshäuser errichtet, damit wurde großflächig neuer 
Wohnraum geschaffen.  Besonders deutlich ist das heute noch in Neulerchenfeld zu sehen, oder 
auch am Schottenfeld und in Teilen der Josephstadt. 
Der Wohnbau nahm in jenen Jahren den größten Anteil der Bautätigkeit ein. Dies steht im Einklang 
mit der soziologischen Umstrukturierung, die der beginnenden Industrialisierung folgte und mit der 
damit zusammenhängenden Bevölkerungsexplosion.352  
 
Formal sind die Bauwerke aus dieser Zeit bereits an der Fassade leicht zu kennen. Denn diese 
bürgerliche Bautätigkeit ist durch den sogenannten Plattenstil charakterisiert, dessen Namen von 
flachen, auf glatte Fassaden aufgesetzte Putzfelder abgeleitet wurde. Diese Formen wurden zwar 
nicht durch namhafte Architekten geprägt, eine gewisse Nähe zur Architekturauffassung des 
Wiener Hofarchitekten Isidore Canevales (1730, Vincennes – 2. November 1786, Wien) ist aber 
erkennbar.353 Über genuteten Sockelzonen – in die Fassadenfläche eingeschnittene Fugen – wird auf 
Elemente wie Säulenstruktur oder Risalit meist verzichtet, die Wand wird durch Mauerschichten 
und aufgelegte Platten gegliedert, bleibt aber eher flach, horizontal erfolgt meist keine 
Differenzierung. Die schlicht eingefassten Fenster werden Achse für Achse fortgeführt und zu 
Kristallisationspunkten. 
 

 
Abb. 40. Plattenstil - Augarten Vorwerk, wahrscheinlich Isidore Canevale, um 1775, 2011.  
 
Nur spärlich werden florale Ornamente eingesetzt, durch die der geometrische Formenkanon 
durchbrochen wird. Charakteristisch sind dabei formal sehr ähnlich gehaltene Gehänge, die in der 
Mitte eine Girlande bilden, die mit zwei Knöpfen gehalten werden und an den Enden gleich Zöpfen 
herabhängen – die so genannten „josephinischen Zopfgehänge“.  
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Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang eine nähere Betrachtung der Wiener Porträtstiche 
jener Jahre. Diese Porträts wurden durchwegs architektonisch gefasst und zeigen klassizistische 
Elemente, wie sie in diesen Jahren auch zur Fassadengestaltung verwendet wurden. Beispielsweise 
lassen die Zopfgehänge der Ovalfenster des Petit Trianon (Abb. 16) eine Ähnlichkeit mit jenen 
Zopfgehängen erkennen, die auf einem bekannten Porträtstich Brambillas (Abb. 9) zu sehen sind. 
Gleiches lässt sich bei diversen Friesen, Tafeln, Quasten, Knöpfen und anderen Elementen erkennen.  
 
Graf Fekete schreibt dazu: „Der Geschmack an der Verschönerung der Wohnungen, die Kunst, die 
Behausungen so bequem zu gestalten wie in Frankreich, hat in Wien schon so starke Wurzeln 
geschlagen, dass es überflüssig ist, darüber zu sprechen. Das den Josefsplatz zierende Palais des 
Grafen von Fries,354 dieses Wahrzeichen der von Erfolg gekrönten Ehrlichkeit und 
Geschäftstüchtigkeit, mag jenen als Vorbild dienen, denen es nicht vergönnt war, auf langen Reisen 
das wahrhaft Schöne kennen zu lernen.355 
Man erkennt in welchem Ausmaß Joseph II. von den Eindrücken seiner Frankreichreise 1777 
geprägt war, und auch ganz allgemein war damals Paris für Architektur und Städtebau der 
europäische Maßstab.  
 
Die Errichtung von öffentlichen Einrichtungen, einschließlich Kasernen, erfolgte in den Vorstädten. 
Sozialen bzw. medizinischen Einrichtungen wurde ein besonderes Gewicht beigemessen, denn 
Sozialmaßnahmen stellten eines der Kernthemen der josephinischen Reformpolitik dar. Aber auch 
weitere wichtige Infrastrukturmaßnahmen wurden verwirklicht: Verkehrsbauten, 
Straßenpflasterungen, die Einführung der Gasbeleuchtung in den Vorstädten und das Anlegen von 
Alleen. Bäume wurden verschoben wie Zinnsoldaten, so ließ Joseph II. alleine circa 3.000 Bäume 
von der Allee, die vom Belvedere nach Laxenburg führte, in den Bereich des Glacis versetzen. Dort 
wurden sie mit Lärchenstangen und sogenannten „Holzkastln“356 geschützt. In allen Teilen der Stadt 
wurden Alleen mit großem Aufwand angelegt. Wien wurde zu einer riesigen Baumschule.357 
„Von allem, was ich unternehme, will ich gleich die Wirkung empfinden! Als ich den Prater und den 
Augarten einrichten ließ, so nahm ich zum nötigen Versetzen keine jungen Sprossen, die erst der 
Nachwelt dienen mögen. Nein, ich wählte gleich Bäume, unter deren Schatten ich und meine 
Mitmenschen Vergnügen und Vorteil finden können“,358 verkündete der Kaiser. Dieser gewaltige 
Aufwand erforderte den Einsatz von ganzen Heerscharen von Arbeitskräften. Tatsächlich setzte 
Joseph II. dafür die Soldaten der Wiener Garnison ein. Dies beschäftigte die Soldaten der Garnison 
fast ein Jahrzehnt lang während der Wintermonate. Für diese Pflanzungsarbeiten, die eigentlich 
keine soldatische Aufgabe darstellt, erhielten sie Zulagen.359 
 
So veränderte sich das Wiener Stadtbild, es entwickelte sich ein neuer Baustil, der 
berechtigterweise als „josephinischer Stil“ bezeichnet werden kann.360 
 
Zu einem der Entwicklungsgebiete wurde der Bereich zwischen der Waringergasse, wie die 
Währingerstraße damals hieß, und der Alserstraße. Hier entstand der medizinische Distrikt – vom 
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Weltbürger, übersetzt von Viktor Klarwill, Rikola Verlag, Wien, 1921, 30. 
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358 Joseph II., schriftliche Anordnung, zit. n. Hennings, Fred Das Josephinische Wien,  Verlag Herold, Wien, 1966, 37f. 
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Josephinum bis zum Allgemeinen Krankenhaus befanden sich in diesem Spital Campus alle 
wichtigen medizinischen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe. Vom Schottentor aus wurden 
direkte Straßenverbindungen, zum Teil mit Alleebepflanzung, hergestellt,361 über die der 
medizinische Distrikt erschlossen wurde.  
 
So veränderte sich das Stadtbild in den ersten Jahren der Regentschaft Josephs II. als deutscher 
Kaiser beträchtlich und leitete ein erhebliches Bevölkerungswachstum ein. Betrug die Wiener 
Bevölkerung im Jahr 1780 noch 200.000 Einwohner, so stieg diese Zahl in nur 20 Jahren auf 
271.800 Einwohner im Jahr 1800.362  
Für die Bewohner wurde neben dem Glacis, den Burgbasteien, der Prater und der Augarten – zwei 
weitere Freiräume, die bis dahin bis auf wenige Feiertage dem Hof vorbehalten waren – der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.363 Unter Joseph II. wurde der kaiserliche Hauptsitz von 
Schönbrunn in den Augarten verlegt: „Der Herrscher (Joseph II.) besitzt in unmittelbarer Nähe des 
Parks eine kleine Einsiedelei, ein ebenso hübsches wie schlichtes Häuschen, wo er gerne als einfacher 
Privatmann lebt, um nur von Zeit zu Zeit die Freuden des öffentlichen Gartens zu genießen. Sein 
Gärtchen steht in unmittelbarer Verbindung mit dem Augarten, es schützt ihn aber von der Neugier 
der Spaziergänger. Will er seinen Teil an den Freuden haben, so braucht er nur sein enges Revier zu 
durchschreiten, um sich inmitten einer Menge zu befinden, die seine Volkstümlichkeit dran gewöhnt 
hat, sich in ihren Vergnügungen durch seine Gegenwart nicht stören zu lassen“,364 schreibt Graf 
Fekete. 
Dieses schlichte Häuschen, das in seinem Inneren ein Oktogon verbirgt, wurde 1781 nach ganz 
präzisen Angaben des Kaisers vom Hofarchitekten Isidore Canevale ausgearbeitet und errichtet.365 
Die Form des Oktogons war in diesem Fall von außen nicht sichtbar, sie wurde auch nicht zufällig 
gewählt, sondern ist eine hergeleitete Form, die zu einer Art Icon der Bauten Joseph II. werden 
sollte.  
Mit der Freigabe des Praters erfolgte der Auftakt zu einer umfangreichen Stadtregulierung nördlich 
des heutigen Donaukanals, wie Fred Hennings in Das josephinische Wien beschreibt.366 In diesem 
von Überschwemmungen bedrohten Gebiet konnte der aufgeklärte und am Städtebau begeisterte 
Kaiser Joseph II. wahre Pionierarbeit leisten. Die Jägerzeile, wie die Praterstrasse damals hieß, war 
zuvor nur spärlich bebaut, nun wurde sie zu einer wichtigen Stadtachse und mit Alleebäumen 
gesäumt. Den querenden Fugbach ließ Joseph II. zuerst überbrücken, dann eindämmen und 
schließlich völlig zuschütten. Dieser Bach stinke und müsse für die hier Wohnenden höchst 
ungesund sein, so die kaiserliche Begründung für die getroffenen Maßnahmen.367 Entlang des 
früheren Wasserlaufs entstand die heutige Franzensbrückenstraße. Sie wurde ebenso mit 
Alleebäumen besetzt und 1782 an ihrem Ende durch eine Brücke über den Donaukanal mit der 
Weißgerberlände verbunden. Auch die heutige Ausstellungs- und Reichsbrückenstraße entstanden 
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damals, ebenso wie die Prater Hauptallee, an deren Ende das Lusthaus nach einem Entwurf von 
Isidore Canevale 1781 bis 1783 errichtet worden ist – in seiner Form ebenfalls ein Oktogon. 
All diese Maßnahmen folgten einem größeren Plan, nämlich der Schaffung eines großen Sterns – 
des heutigen Pratersterns.368   
 
Der Kaiser bewirkte nicht nur eine politische, sondern auch eine architektonische Wende, die von 
ihm so stark geförderte Bautätigkeit folgte einer strengen Pragmatik. Joseph II. hatte 
Architekturvorstellungen, die an Utopien grenzten. Sie entsprachen einer Architekturströmung, die 
in diesen Jahren in Frankreich aufkam und heute als Revolutionsarchitektur oder 
Revolutionsklassizismus bezeichnet wird.369  
Ersterer Begriff ist in den 1920er Jahren geprägt worden und meint eine Tendenz der französischen 
Architektur am Ende des 18. Jahrhunderts. Als wichtigste Vertreter gelten neben Ledoux – den 
Joseph II. in Paris getroffen hatte370 – Boulée und Lequeu. Ihre wichtigsten Entwürfe blieben auf 
dem Papier, teils ungewollt oder aber im Falle von Boulée gewollt, denn sie waren reine Vision, ein 
künstlerisches Ideal. In den letzen Jahren vor der französischen Revolution war aus finanziellem 
Mangel nicht an eine Realisierung großer Projekte zu denken, und die Revolution setzte andere 
Prioritäten.371 Umso erstaunlicher, dass sich ein Hauptwerk dieser Strömung in Wien befindet – in 
Form des Narrenturms. 
Der Revolutionsklassizismus kann als „moderner“ Ansatz des Klassizismus verstanden werden, er 
war international und fand über gestochene Architekturzeichnungen Resonanz in  London, Berlin, 
St. Petersburg und in Wien. Parallelen zur Verbreitung der Moderne im 20. Jahrhundert drängen 
sich auf. 
Joseph II. begeisterte sich für diese moderne Architektursprache so, wie er mit seiner Politik die 
Weichen stellte, um aus Wien eine mondäne, offene und europäische Großstadt zu machen – eine 
Stadt zum Wohl der Menschen.   
 
 

2. Achsen und Sterne - das Oktogon als architektonisches Icon  
 
Oktogon und Achtstern genießen von alters her besondere Symbolkraft, vor allem der in den 
Halbkreis eingeschriebene Winkel aus deren Wiederholung der Achtstern gebildet wird. Dazu 
schrieb der Architekturforscher Karl Freckmann: „Gott Vater sollte durch ihn symbolisiert werden. 
Aus dem Mittelalter überkommene geheimbündlerische Rituale, die auf Steinmetzbruderschaften 
und Bauhütten zurückgehen, warfen z.B. katechismusartig folgendes Fragespiel auf: Wo wird ein 
verlorener Meister wiedergefunden? – Die Antwort: Zwischen Zirkel und Winkelmaß, d.h. also: 
Zwischen der göttlichen Unendlichkeit, die durch den Kreis, und der göttlichen Gerechtigkeit, die 
durch das Winkelmaß oder Richtscheit symbolisiert wurde.“372 
 
Gaius Octavius erhielt vom römischen Senat den Beinahmen Augustus und war erster römischer 
Kaiser.373 Mit dem Namen des ersten Kaisers der römischen Antike wurden synonym auch die 
römischen Kaiser bis in die Neuzeit bezeichnet. Octo steht im Lateinischen für acht, August ist der 
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achte Monat. Wenn nun Augustus ein Synonym für Kaiser ist und übersetzt man die Bezeichnung 
Kaiser in eine Zahl, so lautet die Entsprechung: acht.  
 

 
Abb. 41. Achtstern nach Karl Freckmann.  
 
Die römische Kaiserkrone wird aus acht Segmenten zusammengesetzt. Kaiser Karl der Große, der 
erste Kaiser des Mittelalters, ließ die Pfalzkapelle in Aachen in Form eines Oktogons errichten.   
Auf einem Stich mit dem Titel Chronologia Romanorum Imperatorum ab Octav. Augusto sieht man 
einen beschriebenen Lorbeerkranz und in dessen Mitte ein Bildnis Joseph II. Dem Formen- und 
Symbolkanon der römischen Antike folgend – der Stich stammt wahrscheinlich aus den 1770er 
Jahren – wird die Genealogie vom römischen Kaiser Augustus bis zum römischen Kaiser Joseph II. 
dargestellt. Dass gerade Octavian, besser bekannt als Julius Cäsar, am Beginn dieser konstruierten 
Ahnenreihe steht, hat einen besonderen Grund: Augustus 
Kaisers Joseph II. hatte eine Begeisterung für Zahlen, seine Zahl war: die Acht. 1768 stiftete er 
einen Ritterorden, den Ritterorden des Heiligen Joseph. Deren Insignie ist ein goldenes Kreuz mit 
weißer Einfassung – dieses Kreuz hat acht Zacken.374 
 
Joseph II. hatte Architekturunterricht bekommen, er hatte eine Sammlung von 
Architekturzeichnungen und großes Interesse an Architektur und Städtebau. Aus seinen 
Reiseprotokollen erkennt man deutlich sein Interesse für Architektur, besonders auch bei seiner 
Fahrt nach Frankreich. Er hatte eingehend Bauwerke aller Art, aber auch Straßenbauten und 
Brücken besichtigt und dazu Notizen und Zeichnungen gemacht. Er war mit dem klassizistischen 
Architekten Ledoux zusammengetroffen und hatte sich von ihm veröffentlichte 
Architekturzeichnungen schicken lassen.375 
 
Im Verlauf des Siebenjährigen Krieges hatte sich gezeigt, welchen operativen Stellenwert 
zuverlässiges Kartenmaterial haben kann. Der Generalquartiermeister, Feldmarschall Lacy, der 
väterliche Freund Josephs II., gab die Anregung, eine kartographische Aufnahme des Landes zu 
machen. So mappierten ausgewählte Offiziere und Ingenieure zwischen 1763 und 1787 in 
mühevoller Kleinarbeit die habsburgischen Erblande. Auf diese sogenannte „Josephinische 
Landesaufnahme“ nahm Joseph II. ab 1765 wesentlichen Einfluss, er begeisterte sich dafür. Es 
entstanden mehrere Tausend handgezeichnete Blätter, die streng gehütetes Staatsgeheimnis376 
blieben.377 Der Kaiser hatte sein Reich strukturiert und konnte es nach Blättern ordnen. 
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Die Begeisterung, die Joseph II. für Architektur und Städtebau hatte, setzte er ein, um den Wiener 
Stadtgrundriss zu „reformieren“ und mit Landmarken zu besetzten. Diese Struktur und Ordnung, die 
er Wien ab 1765, vor allem aber ab 1780  gegeben hat, ist so nachhaltig, dass sie bis heute wirkt. 
Der Kaiser legte nicht nur Straßenzüge und Alleen an, sondern auch achtstrahlige Straßensterne 
und achteckige Bauwerke, die jeweils an den Schnittpunkten von einzelnen Sternstrahlen, also 
Straßenachsen, gelegen sind. Für diese Bauwerke, die für ihn eine Schlüsselbedeutung hatten, 
fertigte der Kaiser sogar selbst „Risse“, also Architekturzeichnungen wie Grundrisse und Schnitte, 
an.378   
 
Architektur und Städtebau folgten nicht zuletzt dem Ziel, das Leben in der Stadt gesünder zu 
machen, dabei waren eine gute Trinkwasserqualität und gute Luft wesentliche Faktoren, um 
Erkrankungen zu verhindern. 
Die Strassen wurden systematisch gereinigt – dafür wurden Strafgefangene eingesetzt – und im 
Sommer musste zwei Mal täglich die Strassen abgespritzt werden, dafür waren die anrainenden 
Hausbesitzer verantwortlich. Es musste sauberes Wasser sein, die Verwendung von Schmutzwasser 
war verboten.379  
In diesem Zusammenhang sollte auch die Versorgung der Stadt mit sauberem Trinkwasser gesichert 
werden. Joseph II. ließ dazu neue Quellen ausfindig machen und fassen.380 Neben den 
Verbesserungen im Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sollten Wohnhäuser 
moderner und luftiger ausgeführt werden und die Stadt mit Freiräumen durchgrünt werden.   
Die Verbindung zwischen Städtebau und Architektur einerseits und Medizin und Volksgesundheit 
andererseits hat auch eine wissenschaftliche Dimension – die Iatromathematik. Iatrophysiker waren 
Ärzte, die Probleme des Lebens und der Krankheit rein mechanisch-physikalisch zu lösen suchten.381 
Iater steht im griechischen für Arzt und war ein in der Renaissance in Europa ausgebildeter Zweig 
der Medizin, dessen Lehren auch im18. Jahrhundert Anwendung fanden. Sie suchten eine exakt 
naturwissenschaftliche Begründung der Medizin zu schaffen.382 Mathematische Berechungen 
spielten dabei eine Rolle, man sah einen Einfluss des Makrokosmos auf das Leben des Mikrokosmos 
„Mensch“, glaubte Krankheiten und deren Behandlungen würden durch den Stand der Gestirne 
beeinflusst. Die Wirksamkeit von Medikamenten würde sich nach der Stunde der Herstellung und 
auch der Verabreichung richten. Für einen Arzt waren daher Kenntnisse der Astrologie 
unerlässlich.383 
Joseph II. sah eine Beziehung von äußerer und innerer Ordnung – in der Politik, im Städtebau und 
der Architektur sowie in der Medizin. Es kann daher angenommen werden, dass bei der Schaffung 
einer neuen Ordnung, die über den Stadtgrundriss gelegt worden ist, iatromathematisches 
Gedankengut eingeflossen ist. 
 
Bereits seit der italienischen Frührenaissance führte utopisches Denken zu Konzepten für am 
Reißbrett geplante Städte und Idealstaaten. Neue Gesellschaftsmodelle artikulieren sich in 
revolutionären Bauvorhaben. Besondere Bekanntheit erlangte dabei:  
Sforzinda des Architekturtheoretikers Filarete, geboren als Antonio Averlino (um 1400, Florenz – um 
1469, Rom?). Filarete war ein italienischer Bildhauer, Ingenieur, Architekt und 
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Architekturtheoretiker der Renaissance. Sein größtes realisiertes Projekt waren die Planung und 
Bauleitung eines Krankenhauses – des Mailänder Ospedale Maggiore.384 Dieses kannten auch  
Joseph II. und Brambilla. In seinem Trattato d'architettura, das zwischen 1460 und 1464 in Form 
eines allegorischen Romans entstanden ist, wird die ideale Stadt Sforzinda beschrieben. Die Stadt 
ist unter anderem mit eigenartigen Bauten ausgestattet, wie einem zehnstöckigen Turm der 
Tugenden und des Lasters – einem Bordell – in dessen Dachgeschoss sich eine Sternwarte befindet. 
Außerdem werden Fragen der Ausstattung und der Dekoration von Häusern, des Baumaterials, der 
Einsatz von Baumaschinen sowie die üblichen Bautechniken der Zeit diskutiert, ebenso 
grundsätzliche Fragen der Ingenieurkunst und des Festungsbaus behandelt. Das Buch wurde in 
Abschriften verbreitet und zum ersten Mal im 19. Jahrhundert gedruckt.  
Sforzinda ist eine oktogonale Zentralstadtanlage mit einem radialen Straßensystem, in der 
Stadtmitte befindet sich ein zentraler Platz. Ausführlich werden mit Text und Bildern polygonale 
Tempel erläutert. Filarete vergleicht den Herrscher mit dem Arzt.385 
 

 
Abb. 42. Idealstadt Sforzinda von Filarete – Grundriss, 1457. 
 
Säulenordnungen werden aus den menschlichen Proportionen abgeleitet und die Anzahl von 
Kanelluren aus der Anzahl der menschlichen Rippen erklärt. „Architektur ist für ihn nicht nur in 
ihren Massen vom Menschen abgeleitet, sondern sie gleicht dem menschlichen Organismus. 
Architektur lebt, erkrankt und stirbt wie der Mensch.“ 386 
 
Ein weiteres Beispiel bietet Utopia des Kanzlers und Staatsdenkers Thomas Morus (wahrscheinlich 
7. Februar 1478, London – 6. Juli 1535, London). 1516 verfasste er unter dem Titel Utopia einen 
philosophischen Dialog, in dem er eine ferne ideale Gesellschaft schilderte – mit rationalen 
Gleichheitsgrundsätzen, Arbeitsamkeit und dem Streben nach Bildung. 
Auch Sonnenstaat des italienischen Philosophen, Dominikaners, Dichters und Politikers Tommaso 
Campanella (5. September 1568, Stilo/Kalabrien – 21. Mai 1639, Paris); eigentlich Giovanni 
Domenico) widmet sich diesem Thema. Campanella entwarf 1602 in La città del Sole (auch Civitas 
solis oder Der Sonnenstaat) die Utopie eines Gemeinwesens mit Zügen der spanischen 
Universalmonarchie, des Katholizismus und Anteilen aus der platonischen Staatsphilosophie.387 
 
Auch wenn manche Idealstadt Utopie blieb, so kam es dennoch zu praktischen Realisierungen, wie 
zum Beispiel Palmanova in der Provinz Udine. Sie wurde 1593 gegründet und als Festungsstadt der 
Republik Venedig zum Schutz vor den Türken angelegt.388  
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Abb. 43. Grundriss der Festung Josefstadt, 1781.  
 
Joseph II. selbst gab in den 1770er Jahren die Festung Ples, später Josefstadt genannt, und Festung 
Theresienstadt in Auftrag, um Böhmen gegen Preußen zu schützen. Diese wahren 
Festungsmaschinen besaßen Abhörgänge, Miniergänge, Flutanlagen und Basteien. Sie waren lang 
uneinnehmbar wurden von feindlichen Heeren später weiträumig umgangen, und waren Josephs 
Idealstädte der Abwehr feindlicher Truppen. Da sie viel später als Gefängnisstandorte und 
Konzentrationslager genutzt wurden, sind sie als klassizistische ideale Festungsstädte in 
Vergessenheit geraten. In beiden benutzt er selbe architektonische Elemente, wie vielleicht am 
deutlichsten an den Kirchen zu beobachten ist – in der Form wird natürlich auf den spezifischen 
Bauplatz eingegangen.389   
Der Kunsthistoriker, Ausstellungskurator, Essayist und Reiseschriftsteller Günter Metken (1928, 
Duisburg – 2000, Tripolis/Libyen) schreibt über die Auswirkungen des Antikenbezugs in einem 
Artikel: „Die Rezeption der römisch-kaiserlichen Massenbauten drängte die seit der Renaissance 
geläufige Theorie der klassischen Architektur mit ihren kanonischen Säulenordnungen, 
Proportionslehren, der Gliederung und dem organischen Zusammenhang des aus Teilen 
harmonisierten Baukörpers zurück.“390 
Das Pathos der Nüchternheit und Monumentalität – wie es auch beim Narrenturm zu finden ist – 
erfasste in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert fast alle jungen Architekten. Diese Bewegung 
ging von Rom aus, wo ein jährlicher Wettbewerb für den „Prix de Rome“ stattfand. Hier 
absolvierten Stipendiaten der französischen Akademie ein mehrjähriges Stipendium.391 Es ist daher 
wenig verwunderlich, dass diese Tendenzen auch in Wien nicht unbemerkt geblieben waren. 
 

                                            
389 http://www.czecot.de/touristenobjekt/4472_josefstadt-festungsstadt-jaromer, 23. 04. 2011. 
390 Metken, Günter in Utopien auf Papier in Gallwitz, Klaus; Düttman, Werner; Hofmann, Werner; Dreesbach, Martha; 
von Kalnein, Wend, Revolutionsarchitektur, Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, 1970, 10. 
391 http://de.wikipedia.org/wiki/Prix_de_Rome, 17. 02. 2011. 
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Arancha Traub-Swittalek hat diese Sterne und oktogonalen Bauwerke, die Joseph II. errichten ließ, 
untersucht, durch Achsen miteinander verbunden sowie auch mit historischem Kartenmaterial 
abgeglichen.392 Denn Karten aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert weichen zum Teil 
erkennbar von modernen Karten ab, Straßenverläufe im innerstädtischen Gebiet haben sich 
innerhalb von zwei Jahrhunderten teilweise verändert. Betroffen sind aber auch Schlüsselelemente 
des Wiener Stadtgrundrisses, wie zum Beispiel der zurzeit Kaiser Joseph II. angelegte Praterstern. 
Heute erscheint er als siebenstrahliger Stern,393 dabei würde man erwarten, dass der Kaiser an einen 
achtstrahligen Stern gedacht hätte.  Aufschluss dazu gibt der von Mansfeld 1789 erstellte 
Stadtgrundriss. Hier ist sehr deutlich zu sehen, dass aus dem Kreis im Praterstern eine Zacke fehlt, 
weil dort offensichtlich ein Haus stehen geblieben ist. Genau an dieser Stelle setzt  auch der achte 
Strahl an, als Verlängerung der heutigen Ausstellungsstraße über den Praterstern hinaus.394 Der 
Praterstern musste bei seiner Entstehung auf bereits bestehende Bebauungen und Straßenzüge 
Rücksicht nehmen, was auch zu vier unterschiedlichen Winkelmaßen führte. Der Lusthausstern 
hingegen konnte wesentlich freier angelegt werden und kommt mit zwei Winkelmassen, vierzig 
und fünfzig Grad aus.  
 
Doch warum wurde ein so zentraler Punkt für den neuen Wiener Stadtgrundriss gerade in dieser 
Gegend angelegt? Die Antwort liegt nur ein paar hundert Meter entfernt: 
 
Joseph II. hatte generell ein großes Interesse an der Leopoldstadt, auch auf einer persönlichen 
Ebene. Er wandte sich vom Schönbrunner Schloss und Park ab, dem Augarten zu395 und äußerte sich 
in diesem Zusammenhang einmal folgendermaßen: „Von allem, was ich je in meinem Leben 
unternahm, wollte ich immer gleich die Wirkung empfinden. Als ich den Augarten und den Prater 
zurichten ließ, nahm ich keine jungen Sprossen, die erst der Nachwelt dienen mögen, nein, ich wählte 
gleich Bäume, unter deren Schatten ich und meine Mitmenschen Vergnügen und Vorteil finden 
können.“396 
 
Der Kaiser gestaltete den Augarten neu und ließ ein axiales Wegenetz anlegen, die Parterres 
wurden als einfache Rasenbeete angelegt und der Baumschnitt reduziert.397 Isidore Canevale leitete 
auch die großen Gartenprojekte des Kaisers. Er war dabei nicht nur für bauliche Maßnahmen – die  
1775 mit dem Augartenportal ihren Anfang nahmen und später bis zum Lusthaus im Prater reichen 
sollte – sondern für die Gartenplanung ganz allgemein zuständig. In der Folge wurde er mit der 
Überarbeitung des kaiserlichen Parks in Laxenburg beauftragt.398    
 
Joseph II. erwarb im Anschluss an den Augarten den ehemaligen Gartengrund des kroatischen 
Konvikts und ließ das Josephstöckl errichten.399 Dieses schlichte Bauwerk im Anschluss an den 
Augarten 1780 entstand. Im 18. Jahrhundert war es eine allgemeine Mode sich in ausgedehnten 
Parkanlagen eine Einsiedelei errichten zu lassen, so auch für Marie Antoinette in Versailles oder für 
Katharina die Große in St. Petersburg. Dieser Kontext erklärt auch das Josephstöckl.   

                                            
392 Privatarchiv Arancha Traub-Swittalek, Wien, 2010. 
393 BDA (Hg.), Dehio – Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, Wien II. bis IX. und XX. Bezirk, Verlag Anton Schroll & 
Co, Wien, 1993. 
394 Mansfeld, Sebastian, Neuester Grundriß der Haupt- und Residenzstadt Wien und der Umliegenden Gegenden, Artaria 
Verlag, Wien, 1789. 
395 Waissenberger, Robert, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Das Josephinische Wien, in: Stift Melk 
– Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980, 142. 
396 Auböck, Maria, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Die Gärten der Aufklärung, in: Stift Melk – 
Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980. 215. 
397 Ebenso, 215. 
398 Hajós, Géza, Romantische Gärten der Aufklärung, Böhlau, Wien, 1989, 132ff. 
399 Waissenberger, Robert, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Das Josephinische Wien, in: Stift Melk 
– Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980, 142. 
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Abb. 44. Augartenprtal, Isidore Canevale, 1775.                      Abb. 45. Augartenprtal Detail, Isidore Canavale, 1775. 
 
Joseph II. bewohnte dieses Gartenhaus häufig und empfing hier auch den russischen Thronfolger 
Großfürst Paul im Jahr 1781 als Gast.400 Heute ist dieses Gebäude unscheinbar und wird nach 
verschiedenen Veränderungen von den Wiener Sängerknaben genutzt. 
Das Josephstöckl weist eine gewisse Ähnlichkeit zu „Monticello“ auf, dem Haus des Aufklärer und 
dritten amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson (13. April 1743, Shadwell bei Charlottesville, 
Virginia – 4. Juli 1826, Monticello bei Charlottesville, Virginia), das dieser um 1769 für sich selbst 
entworfen hatte. Als Vorlage für Monticello hatten ihm Andrea Palladios Villa La Rotonda und das 
Pantheon in Rom gedient. Von dieser Vorlage inspiriert, befand sich im Zentrum des Hauses ein 
überhöhter oktogonaler Raum, der durch hoch sitzende Lunetten belichtet wurde.401 
 

 
Abb. 46. Monticello, Thomas Jefferson, 1769. 
 

                                            
400 BDA, Dehio – Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, Wien, Verlag Anton Schroll & Co, 1993, Wien II bis IX und 
XX Bezirk, 19. 
401 www.nr.nps.gov , 18. 06. 2010, National Register of Historic Places. National Park Service. 2006-03-15. 
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Abb. 47. Das K.K. Lust- und Gartengebäude, 1832.                  Abb. 48. Josephstöckl, Isidore Canavale, 1782, 2011. 
 
Vom Josephstöckl führte die Kaiser Josephstraße, die heutige Heinestraße, direkt zum Praterstern 
und bildet seinen ersten Strahl. Verlängert man diesen über den Praterstern, so gelangt man über 
die Prater Hauptallee zum Lusthaus mit dem Lusthausstern. 
Die vom Kaiser angelegte Prater Hauptallee verbindet also die beiden Sterne quer durch den Prater 
und wurde zur Zentralachse josephinischer Stadtplanung. Der Prater, die grüne Lunge der Stadt, 
wurde durch Joseph II. dem Volk als Erholungsraum geöffnet und für die Wiener Bevölkerung durch 
die Benützung zu einem wertvollen Beitrag zu einem gesünderen Leben in der Stadt. 
 

 
Abb. 49. Sebastian Mansfeld, Neuester Grundriß der Haupt- und Residenzstadt Wien und der Umliegenden Gegenden, 
1789. 
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Das Zentrum dieser Sterne war nur beim Praterstern baulich frei geblieben, sonst aber mit 
achteckigen Gebäuden, mit Oktogonen, besetzt. Kaiser Joseph II. markierte so für ihn wichtige Orte, 
an denen er sich oft und gerne aufhielt. Während die eigentliche Stadt ein dichtes Netz aus 
Gebäuden und Straßen bildete, entstand eine eigene Struktur über der Stadt – aus Strahlensternen 
und Oktogonen. Nicht alle diese Oktogone sind in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben, 
manche sind heute verschwunden oder lassen sich nur mehr erahnen. 
 
Am bekanntesten ist heute das 1781 bis 1783 entstandene und von Canevale ausgearbeitete 
Lusthaus im Prater.402 Dieser zweigeschossige Bau wurde von einem Säulenkranz umgeben und 
durch einen laternenartigen Aufsatz überhöht. Von dort aus konnte man entlang der Strahlen 
Blickbeziehungen zu anderen Oktogonen herstellen. Das noch heute darin befindliche Kaffeehaus 
bestand bereits damals und gerne kam der Kaiser bei seinen Ausflügen in seinem kleinen 
Cabriolet403 hier vorbei. 
 

 
Abb. 50. Johann Ziegler, Das Lusthaus im Prater, 1783.  
 
Verlängert man die heutige Aspernallee über das Lusthaus hinaus, so gelangt man zu einem 
weiteren Oktogon – „Josephsruhe“ am Laaerberg. Sie wurde gleichzeitig quasi als Zwillingsbau des 
Lusthauses im Prater errichtet und sah dem Lusthaus zum Verwechseln ähnlich.404 Sie waren 
Bauwerke zur genüsslichen Betrachtung der Natur, aufgrund ihrer exponierten Lage konnte man 
                                            
402 BDA, Dehio – Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, Wien, Verlag Anton Schroll & Co, 1993, Wien II bis IX und 
XX Bezirk, 43. 
403 Unter Cabriolet versteht man einen leichten offenen, zweispännigen Pferdewagen, ein Ausflugswagen für 
Schönwettertage. 
404Schaffer, Josef, Die Josephs-Ruhe mit der Aussicht gegen Schwechat, Kupferstich und Radierung koloriert, Verlag 
Artaria, Wien, 1. Etat, 1787, Wien Museum, Inv. 51301, 
www.wien-tourist.info/index.php/Die_Josephs-Ruhe, 25. 03. 2010 
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dort nicht nur einen guten Ausblick auf Wien genießen, sondern man konnte über den Laaerberg 
hinweg eine optische Verbindung zwischen Wien und der kaiserlichen Residenz in Laxenburg 
herstellen – wo sich ein weiteres Oktogon befand. Ebenso hatte man eine direkte Blickbeziehung 
zum Park vom Schloss Schönbrunn, zur kleinen Gloriette – auch ein Oktogon. 
Um diese Zielpunkte auch wirklich sehen zu können, konnte man auf der Josephsruhe Fernrohre 
mieten.405 Doch heute ist von all dem nichts mehr zu sehen, spurlos ist die Josephsruhe 
verschwunden. 
 

 
Abb. 51. Josef Schaffer, Die Josephs-Ruhe mit der Aussicht gegen Schwechat, 1787 
 
Wird nun die Ausstellungsstraße über den Praterstern hinweg verlängert, so erreicht man den 
Narrenturm – inmitten des medizinischen Distriktes. Dieses Gebäude diente nicht nur als neuartige 
Unterbringungsstätte für Geisteskranke, sondern stellt insgesamt ein einzigartiges Gebäude dar. 
Durch seinen achteckigen, hölzernen Aufsatz reiht es sich in die Reihe der josephinischen Oktogone 
ein. Der Narrenturm gibt Rätsel auf, die zu vielen Spekulationen geführt haben, auf die noch 
eingegangen werden wird. Verständlich wird der Narrenturm erst in Verbindung mit dem 
Josephinum. 
Wie bereits erwähnt, entstanden mit Hilfe Canevales in anderen kaiserlichen Gärten in 
Verlängerung verschiedener Achsen ebenfalls kleine Oktogone. Auch ließ Joseph im Augarten eine 
Achse ausbauen und in deren Verlängerung die „Neue Gasse“ anlegen, heute ist das die Untere 
Augartenstrasse. In deren Verlängerung ließ er eine Brücke über den Donaukanal legen und führte 
diese Straße weiter über das Glacis. 406 

                                            
405 Auböck, Maria, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Die Gärten der Aufklärung, in: Stift Melk – 
Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980. 115. 
406 Mansfeld, Sebastian, Neuester Grundriß der Haupt- und Residenzstadt Wien und der Umliegenden Gegenden, Artaria 
Verlag, Wien, 1789. 
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Die Verlängerung dieser Achse schließlich führt nach Schönbrunn, in den Schlosspark, zur kleinen 
Gloriette.407 Sie entstand als erstes bekanntes Oktogon um das Jahr 1775/1780 und wird Isidore 
Canevale zugeschrieben. Sie liegt nahe der großen Gloriette, die aus der Hand seines Kollegen 
Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg stammte.  Dieses sehr schlanke, turmartige, oktogonale 
Bauwerk ist etwa 14 m hoch und liegt etwas versteckt nahe der großen Gloriette.  Heute ist sie von 
einem ausgewachsenen Wald umgeben, ein Fernblick ist so nur mehr im Winter möglich. 
 

 
Abb. 52. Kleine Gloriette, wahrscheinlich Isidore Canavale, um 1775/1780. 
 
Die kleine Gloriette liegt ebenfalls im Schnittpunkt mit der Achse Praterstrasse und ist so mit dem 
Praterstern verbunden. Eine weitere Schnittachse verläuft entlang der ehemaligen Gatterhölzlallee, 
heute ist die Straßenlage allerdings verändert und entspricht in etwa der Hohenbergstraße. 
Verlängert man diese, trifft man wiederum auf die Josephsruhe am Laaerberg. 
Ein Strahl der kleinen Gloriette trifft das Herkulesdenkmal. Mit Herkules hatte sich bereits ein 
anderer absoluter Herrscher verglichen: Der französische Sonnenkönig – Ludwig XIV.. 
Folgt man dagegen vom Herkulesdenkmal im Park von Schönbrunn der Gartenachse zur kleinen 
Gloriette hinauf, und verlängert man diese, so trifft man auf das Oktogon im Park von Laxenburg. 
Von Schönbrunn aus konnte man dieses jedoch allenfalls mit einem Fernrohr von der obersten 
Etage der kleinen Gloriette aus erblicken – das erklärt die Höhe dieses Turmes. 
 
Das Lusthaus in Laxenburg wurde 1783 bis 1786 als sogenanntes „Chinesisches Lusthaus“408 
errichtet, war eine offene Holzkonstruktion im Park und stimmt nach Wagner-Rieger in seiner 
nüchternen, stereometrischen Form mit anderen Werken Canevales überein.409 Bereits damals 
wurde es als „geschmackvoll“ und „wohlgeraten“ bezeichnet, und weiters heißt es in dieser 
zeitgenössischen Beschreibung: „Aus dem Thurme ruft ein Türk zum Gebethe … An einem Pfahl ist 
ein Türkenkopf als Ziel angebracht. Wenn er mitten auf der Stirn getroffen wird, so fällt er mit 
großem Geräusche in zwey Teile von einander.“ 410 Im Inneren ließ sich Joseph II. ein Ringelspiel 
einbauen, auf dem „statt Lehrern der Tugend und Wahrheit rasende Derwische sich in 

                                            
407 BDA (Hg.), Dehio – Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, Wien, Band 2, Verlag Anton Schroll & Co, Wien, 1993, 
210. 
408 Gartenpavillon in chinesischem Stil gehalten, der im Europa des 18. Jahrhunderts gewissermaßen in Mode kam.   
409 Schwarz, Mario, Architektur des Klassizismus und der Romantik in Niederösterreich, Verlag Niederösterreichisches 
Pressehaus St. Pölten – Wien, 1982, 20. 
410Schwarz, Mario, Architektur des Klassizismus und der Romantik in Niederösterreich, Verlag Niederösterreichisches 
Pressehaus St. Pölten – Wien, 1982, 20.  
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mänardischem Taumel drehen“. 411 Diese etwas sonderbare Inszenierung ist nicht restlos geklärt, 
mag aber aus den enttäuschenden Resultaten der Türkenkriege während der letzen Jahre vor dem 
Tod Kaiser Josephs II. resultieren. Außerdem entstand in Laxenburg das sogenannte oktogonale 
Carusell.412 
 

 
Abb. 53. Das Carusell im kayserlichen Park von Laxenburg, 1783.  
 
Verlängert man die Lasallestraße über den Praterstern und die Praterstraße, so erreicht man die 
Hofbibliothek am Josephsplatz, dessen Zentralraum die Form eines Achtecks beschreibt. 
 
Vom Praterstern selbst nimmt die Franzensbrückenstraße ihren Ausgang: verlängert man diese, und 
schneidet sie mit der vom Lusthaus ausgehenden Belvedereallee, so stößt man auf den 
Waisenhauspark im heutigen 3. Bezirk. Damals befand sich hier das St. Marxer Bürgerspital, heute 
als ehemalige Rennwegkaserne bekannt und zwischen Rennweg und Landstrasse gelegen.   
Am Rennweg, etwas weiter stadteinwärts, befindet sich das Spital der Barmherzigen Brüder, in 
dessen Hof, wie es scheint, sich ebenso ein oktogonales Bauwerk befand, das allerdings zerstört ist 
und über dessen Entstehung nahezu nichts bekannt ist, dargestellt aber auf einem englischen 
Stadtplan von Wien des frühen 19. Jahrhunderts.413 Leiter des Spitals der Barmherzigen Brüder war 
zu Beginn der Regentschaft Kaiser Joseph II., dessen persönlicher Arzt, Joseph von Quarin (19. 
November 1733, Wien – 19. März 1814, Wien) der später erster Direktor des Allgemeinen 
Krankenhauses wurde. 
 
Verlängert man die Achse kleine Gloriette - Narrenturm über diesen hinaus, so stößt man auf das 
ehemalige spanische Spital, heute Priesterseminar in der Boltzmanngasse. 
 
Von verschiedenen Oktogonen gibt es Beschreibungen, die besagen, dass Joseph II. „den Riss dazu 
anfertigte“.414 Daraus ist zu schließen, dass Architekt Canevale nach den exakten Angaben des 
Kaisers die eigentlichen Pläne erstellte. Canevale wird zwar allgemein als Entwurfsautor genannt, 
offensichtlich war aber der Kaiser der Entwurfsarchitekt, während Canevale tatsächlich lediglich 
der Ausführungsarchitekt war. 
Immer wieder begab sich Joseph II. in diese Oktogone, in das Zentrum der Strahlensterne, die 
ähnlich wie Sonnenstrahlen erschienen.  
 
 

                                            
411 Ebenda, 20. 
412 Artaria, Das Carusell im kayserlichen Park von Laxenburg, Stich und Radierung koloriert, Verlag Artaria, Wien, 1783.  
413 Clarke, WilliamBarnard, Vienna, Baldwin&Cradock, London, 1833. 
414 Brambilla, Johann Alexander von, Rede auf den Tod des Kaisers Joseph II. , Rudolph Graeffer und Kompagnie bey Ignaz 
Alberti, Wien, 1790, 24. 
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3. Der medizinische Distrikt entsteht 
 
Von der Zeit nach der zweiten Türkenbelagerung an befand sich, im heutigen neunten Wiener 
Gemeindebezirk, an der Alserstraße das Großarmen- und Invalidenhaus. Es wurde im Osten von der 
Alserkaserne begrenzt und nördlich davon befand sich der Kontumazhof. 1686 hatte Dr. Johann 
Theobald Franckh seine Grundstücke an der Alserstraße, dem Flur Schaffernack, für die Errichtung 
eines Soldatenspitals gestiftet. Da er jedoch nur die Grundstücke, aber keine Geldmittel für die 
Errichtung von Gebäuden gestiftet hatte, wurden die Kriegsversehrten samt Familien in den bereits 
bestehenden Kontumazhof, der als Seuchenspital gedient hatte, einquartiert.  
1692 wurde nebenan die niederösterreichisch-landständische Akademie – die spätere Alser Kaserne 
– eröffnet. 1693 stellte Kaiser Leopold I. Geldmittel bereit und ordnete, entgegen dem Willen des 
Stifters, die Errichtung eines Großarmen- und Invalidenhauses und nicht eines Soldatenspitals an.415 
Gebaut wurde eine zweigeschossige, vierflügelige Anlage mit Seitenlängen von etwa 200 Meter, die 
um einen zentralen Innenhof angeordnet waren, dem heutigen Hof 1 des Alten Allgemeinen 
Krankenhauses. Insgesamt stellte diese Konzeption eine wenig bemerkenswerte Bauform dar – ein 
Architekt ist nicht bekannt. Bald kamen weitere Stifter hinzu, und 1697 wurde der 1. Hof fertig 
gestellt, in den 1.042 Personen einquartiert wurden. Um den Willen Franckhs zu berücksichtigen, 
bezogen im Trakt an der Alser Straße Kriegsversehrte ihr Quartier, bei den übrigen Bewohnern 
handelte es sich jedoch um Zivilarme.416 Stetig wurde der Bau erweitert und um 1704 war der 
spätere 2. Hof als Dreiflügelanlage vorhanden.417 Unter Beibehaltung der Gesamtordnung wurden 
provisorische Trakte durch dreigeschossige Bauwerke ersetzt.418 
Das Großarmen- und Invalidenhaus wurde auch „Armen-Hauss und Soldaten-Spitahl“419 genannt, 
hatte also eine Doppelfunktion als Zivil- und Militäreinrichtung. Insgesamt dürfte der Schwerpunkt 
auf der Unterbringung und Pflege und weniger auf der Behandlung gelegen sein. Die Bezeichnung 
„Spital“ wurde nicht unbedingt im heutigen Wortsinn verwendet, und es wurde für immer mehr 
Menschen zur Wohnstätte. 1724 lebten bereits 1740 Personen hier.420  
 
Ein wesentlicher Erweiterungsschritt konnte schließlich durch das Testament von Ferdinand 
Freiherr von Thavonat eingeleitet werden, der seinen Besitz nach seinem Tod 1726 dienstunfähigen 
Soldaten stiftete.421 Dadurch konnte der bereits begonnene Bau des 2. Hofs, der so genannte Ehe- 
oder Witwenhof, nun Thavonathof genannt, begonnen werden. Wieder wurde der Versorgung von 
Soldaten eine besondere Bedeutung beigemessen. Eine idealisierte Darstellung aus der Zeit zeigt 
eine überhöhte Anlage, die formal an die Architektur von Fischer von Erlach – beim Portal zum Hof 
1 und Lukas von Hildebrandt beim Portal zum Hof 2 anknüpft. 422 Gesichert gilt die Beteiligung bei 
Planung und Bau von Franz Anton Pilgram (1699 – 1761), einem Schüler des Hofbaumeisters Lukas 
von Hildebrandt.423 1730 flossen weitere Mittel über Vermittlung des niederösterreichischen 

                                            
415 Lorenz, Helmut, Die bauliche Entwicklung des allgemeinen Krankenhauses bis Joseph II., in: 200 Jahre Allgemeines 
Krankenhaus Wien, Verlag Jugend und Volk, Wien, 1984, 32. 
416 Skopec, Manfred, Über die Ausgangsproblematik, Gründung und Einrichtung des allgemeinen Krankenhauses, in: 200 
Jahre Allgemeines Krankenhaus in Wien, Jugend und Volk, Wien München, 1984, 11. 
417 Anguissola, Leander; Marinoni, Johann Jacob u.a., Grundrissplan von Wien mit seinen Vorstädten und dem Linienwall 
– Grundriss des Armenhauses , Wien, um 1704, Reproduktion aus dem Historischen Atlas von Wien, Wien, um 2000 
418 Lorenz, Helmut, Die bauliche Entwicklung des allgemeinen Krankenhauses bis Joseph II. ,in: 200 Jahre Allgemeines 
Krankenhaus Wien, Verlag Jugend und Volk, Wien, 1984, 33. 
419 Kleiner, Salomon, Prospect des Armen-Hausses und Soldatenspitahl, Vogelschau, Wien, um 1730. 
420 Skopec, Manfred, Über die Ausgangsproblematik, Gründung und Einrichtung des allgemeinen Krankenhauses, in: 200 
Jahre Allgemeines Krankenhaus in Wien, Jugend und Volk, Wien München, 1984, 11. 
421 Lorenz, Helmut, Die bauliche Entwicklung des allgemeinen Krankenhauses bis Joseph II., in: 200 Jahre Allgemeines 
Krankenhaus Wien, Verlag Jugend und Volk, Wien, 1984, 34. 
422 Kleiner, Salomon, Prospect des Armen-Hausses und Soldatenspitahl, Vogelschau, Wien, um 1730. 
423 Rizzi, Wilhelm Georg, Franz Anton Pilgram, der Baumeister des Grafen Khevenhüller, in: Ausstellungskatalog: Familie 
– Ideal und Realität, (Riegersburg 1993),  350. 
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Statthalters Friedrich Graf von Khevenhüller – die niederösterreichisch-landständische Akademie 
war ja nebenan – und auch die Höfe 3 und 7 konnten errichtet werden.424 
Dabei versuchte Pilgram die gewaltige Baumasse durch punktuelle gestalterische Eingriffe zu 
gliedern und zu akzentuieren. Regelmäßig im Äußeren, boten diese Bauten im Inneren ein hohes 
Maß an Flexibilität – Armenhaus, Invalidenhaus, Pflegeheim und Asyl konnten in den geschickt 
zugeordneten Räumen untergebracht werden. Insgesamt war es eine zweckmäßige Anlage, die eine 
positive Resonanz hatte, wobei insbesondere das Beheizungssystem Beachtung fand.425 1733 
konnte die Ausbaustufe der Höfe 3 und 7 unter Kaiser Karl VI. fertig gestellt werden.426 
 
1749 wurde die im Osten gelegene niederösterreichisch-landständische Landschaftsakademie 
geschlossen und zwei Jahre später von der Hofkammer erworben, um eine Infanteriekaserne, die 
Alser Kaserne, zu errichten, die am 18. April 1753 bezogen wurde.427  
Daneben erfolgte von 1752 bis 1774 der Ausbau des 3. Hofs – genannt Studentenhof, und des 6. 
Hofs – genannt Hausverwalterhof.428 
In diesem abgeschlossenen Areal bildete sich eine Stadt in der Stadt, in der fallweise bis zu 6.000 
Personen lebten, die eine eigene Uniform tragen mussten und eigene Kupfermünzen erhielten. 
Dieses Geld konnte bei den im Komplex befindlichen Bäckern, Fleischern usw. eingelöst werden.429 
 
Am 28. Jänner 1783 besuchte Kaiser Joseph II. – wohl in Begleitung von Brambilla – das 
Großarmen- und Invalidenhaus. Joseph II. war bewusst, dass die riesige Anlage weniger der 
Notlinderung diente, als vielfach Leute beherbergte, die durch Protektion dorthin gelangt waren. Er 
rügte die Oberdirektion, die die nach den Direktiv-Regeln geforderten Unterlagen nicht zur Vorlage 
gebracht hatte. Er gewährte eine Nachfrist von vierzehn Tagen, wonach aber das Ergebnis jedoch 
auch nicht zur Zufriedenheit des Kaisers ausfiel. Das war ausschlaggebend für seinen Entschluss: 
die gesamte Anlage aufzuheben.430 
 
Auf seinen Reisen hatten der Kaiser und sein Chirurg eine Vielzahl von Krankenhäusern und 
medizinischen Einrichtungen besichtigt und Eindrücke gesammelt: in Paris vom Hotel Dieu, mit all 
seinen Problemen, vom Hotel des Invalides, dieser großartigen Versorgungseinrichtung für 
Veteranen, in Mailand vom Ospedale Maggiore und in Moskau vom großen Militärspital. Auch in 
Wien sollte ein moderner Spitalskomplex nach diesen Vorbildern geschaffen werden und mit der 
Aufhebung des Großarmen- und Invalidenhauses wurde ein großer, innerstädtischer 
Gebäudekomplex frei.  Zwar wurden auch Spitalskomplexe auf der grünen Wiese erwogen, aber 
verschiedene Gründe bewogen den Kaiser, diesen vorhandenen Gebäudekomplex zu integrieren und 
auszubauen. 
Durch die vielen Klosteraufhebungen wurden auch zahlreiche andere Gebäude frei. Dadurch konnte 
das Armen-,  Alters-, Behinderten-, Invaliden- und Waisenversorgungswesen neu strukturiert 
werden. Denn für all diese Menschen sollte auch gesorgt werden, allerdings in eigenen 
Einrichtungen und nicht innerhalb von Spitälern. 
Der Kaiser beschloss daher eine Dezentralisierung, in Folge derer regionale 
Armenversorgungsanstalten in aufgehobenen Klöstern eingerichtet worden waren. Darüber hinaus 
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wurden aber auch spezielle Einrichtungen geschaffen, wie zum Beispiel das Taubstummenhaus – 
nach dem heute noch die Wiener Taubstummengasse benannt ist.  
Jener Abbé, den Joseph II. , wie erwähnt, einst zu Abbé L’Epée nach Paris geschickt hatte, war 
unterdessen – in Kenntnis von dessen Taubstummensprache – nach Wien zurückgekehrt und 
gestaltete den Unterricht auf dieselbe Weise.431 Ziel war es, den Taubstummen Bildung zu 
vermitteln und in den Arbeitsprozess wieder einzugliedern. 
Insgesamt konnte so die Verlegung der Armen und Invaliden aus dem Großarmen- und 
Invalidenhaus an geeignete Orte erfolgen.  
 
Bei der geplanten Errichtung eines Großkrankenhauses wollte Joseph II. alle Ideen und Ressourcen 
seiner Zeit nützen und er schrieb daher einen Wettbewerb aus.  
Der Standort wurde nicht festgelegt, und im Vordergrund stand nicht eine architektonische Form, 
sondern ein Betriebskonzept. Zehn der führenden Wiener Mediziner nahmen daran teil.432 Es war zu 
dieser Zeit üblich, dass Ärzte Spitäler konzipierten und erst in einem späteren Stadium Architekten 
einbezogen wurden. Denn meist wurde nicht der Entwurf als solches, sondern erst die Ausführung 
honoriert.433 Das ist durchaus bemerkenswert, wird aber erst verständlich, wenn man sich die 
Komplexität der Bauaufgabe vor Augen führt: Kosteneffizienz, Behandlungserfordernisse, Sicherheit 
und Hygiene waren die wichtigsten Kriterien. Die Bauaufgabe Krankenhaus war Ausdruck von 
Funktionalität, Stand der Wissenschaft und nicht zuletzt der Gesinnung, es war quasi eine 
ideologische Frage. Die formale Gestaltung war nicht Selbstzweck.  
Bereits im 18. Jahrhundert war die Bauaufgabe Krankenhaus äußerst komplex, ihre Bearbeitung 
erforderte ein umfassendes Wissen über Behandlung und Pflege von Kranken und Verwundeten, 
Funktionalität hatte Priorität. Funktionalität war darüber hinaus ein Charakteristikum des 
josephinischen Klassizismus. Das erklärt, warum in einem ersten Schritt die Konzepte dieser 
Gesundheits- bzw. Bildungsbauten von Ärzten erstellt wurden.  
Auf dieser Grundlage arbeiteten Ärzte und Architekten in einem zweiten Schritt den Vorentwurf 
aus und erst ein dritter Schritt führte zu einem architektonischen Entwurf von 
Gestaltungselementen.434 Das ist am Beispiel des Allgemeinen Krankenhauses sehr gut zu erkennen.   
 
Die eingereichten Konzepte für das Wiener Großkrankenhaus waren dabei vielfach sehr 
umfangreich und durchdacht. Besonders bemerkenswert ist der Entwurf von Johann Peter Franz 
Xaver Fauken, dem Leiter des St. Marxer Spitals, der auf 156 Seiten und vier Kupfertafeln ein 
musterhaftes Großspital skizzierte. Er sah den Neubau einer mehrhöfigen Anlage vor der Stadt „auf 
einer erhöheten Gegend“ vor.435 Für ihn scheint der Umgebungsfaktor – die bessere Luft – eine 
entscheidende Rolle für die Standortwahl gespielt zu haben. Durch die Hofbebauung und die 
Struktur lehnt sich dieses Konzept aber deutlich an die bestehende Bausubstanz des Armenhauses 
an. 
Maximilian Stoll, ein ehemaliger Jesuit, der seit 1776 in Wien die medizinische Klinik leitete, trat 
für dezentrale medizinische Einrichtungen ein, für eine Art Pavillonsystem, wo die Genesung 
begünstigt wäre und Übertragungen von Krankheiten leichter verhindert werden könnten als in 
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einem Großkrankenhaus.436 Allerdings war er aus wirtschaftlichen Gründen durchaus zu einem 
Kompromiss bereit, denn auch ihm war klar, dass große Einrichtungen wirtschaftlicher zu betreiben 
wären.  
 
Zwei Tage nach Abgabe der Wettbewerbsbeiträge stand der Sieger des Wettbewerbes für das zivile 
Großkrankenhaus fest:  
 

 
Abb. 54. Joseph von Quarin, 1785.  
 
Joseph von Quarin, der ärztliche Leiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder im heutigen 
dritten Bezirk und persönliche Arzt des Kaisers.437 Ausschlaggebend dürfte aber nicht – wie man 
vielleicht erwarten würde – seine Position gewesen sein, sondern vielmehr sein Ansatz. Sein 
Konzept folgte des Kaisers zentralistischen Vorstellungen.  
 
Nach Joseph II. sollte die Ordnung des Staates, der Verwaltung und ihrer Einrichtungen aber auch 
der Städtebau aus einem Zentrum heraus organisiert werden. Das erklärt auch die Errichtung von 
Prater– und Lusthausstern als Ausgangspunkte des Wiener Stadtgrundrisses.  
Diese Haltung betraf auch medizinische Einrichtungen und daher auch das neue Großkrankenhaus. 
Hier war die vorhandene Bausubstanz des Invalidenhauses zur Weiterverwendung vorgesehen. „Er 
hat alles Dasjenige auf das beste einzuleiten, was zu genauester Erfüllung meiner Absicht, das 
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Hauptspital betreffend, gereichen mag, ... und sonach ein ganzes System darüber ehebaldigst 
entwerfe, bei selben aber sowohl was die Zurichtung und Abtheilung des Gebäudes als die 
Versorgung der Kranken, Auswahl der Medicorum und Chirurgorum  nach Belieben, anlangt.“438 So 
lautete der Auftrag des Kaisers an Quarin.  
Der von Fauken eingereichte Entwurf war sehr durchdacht und ihm würde laut dem 
Medizinhistoriker Manfred Skopec von den eingereichten Projekten der erste Platz gebühren.439  
Der Ausgang des Wettbewerbes muss Fauken schwer getroffen haben, und sein Groll hat sich nicht 
nur gegen Quarin, sondern vor allem gegen Brambilla – noch Jahre später – gerichtet.440 Wohl in 
der Kenntnis, dass Brambilla uneingeschränktes kaiserliches Vertrauen genoss und möglicherweise 
die Entscheidung beeinflusst hatte, um so die Mittel für „sein“ Militärspital und die Akademie 
sicherzustellen.   
 
Für Joseph waren die ökonomischen Aspekte gerade beim Allgemeinen Krankenhaus besonders 
wichtig. Denn hier handelte es sich um ein ziviles, städtisches Krankenhaus, das auch soziale 
Funktionen zu erfüllen hatte. Deutlich wird das, wenn man bedenkt, dass es vier Krankenklassen 
gab. Die erste Klasse war mit hohen Tarifen belegt, hier konnte man seinen eigenen Diener 
mitnehmen, das Bett war mit feiner Bettwäsche ausgestattet und das Essen mehrgängig und 
vornehm. In der vierten Klasse dagegen war die Behandlung unentgeltlich. Doch auch hier bekamen 
die Patienten immerhin noch einen Strohsack samt Kissen, zwei Bettücher und ein mit Rosshaar 
gefülltes Kopfkissen sowie Bettkleidung einschließlich Schlafhaube. Der Speiseplan sah auch für die 
Mittellosen noch Rindfleisch vor.441 Damit wurde den Vorstellungen Joseph von Sonnenfels gefolgt, 
der die Verantwortung des Staates gegenüber seinen Bürgern beschrieb.442 
Bedenkt man also die ökonomischen Überlegungen, so lag der Wunsch nach Weiterverwendung der 
vorhandenen Bausubstanz auf der Hand.  
 
Die Ausarbeitung des siegreichen Wettbewerbsbeitrages übernahm Quarin selbst, er erstellte einen 
Adaptierungsplan, in den er ein einseitiges Korridorsystem einarbeitete. Für diese architektonische 
Aufgabe dürfte Quarin der „wirkliche Hofrath“ und Hofarchitekt Isidore Canevale beigestellt 
worden sein. Die Umsetzung erfolgte durch den Baumeister Matthias Gerl, Canevales Mitarbeit ist 
nur bei wenigen relevanten Bauteilen anzunehmen.  
„Für alle übrigen Arbeiten waren die Fähigkeiten des etwas biederen, aber erfahrenen Baupraktikers 
Gerl ausreichend. Im Wesentlichen ging es um eine zügige Organisation und solide Ausführung der 
Umbauarbeiten, die allesamt architektonisch nur wenig spektakulär waren: Einziehen neuer 
Dippelböden, Herausbrechen alter Zwischengeschosse und –mauern zur Vergrößerung der 
Krankenzimmer, Ausbrechen neuer Fenster zur besseren Belüftung, Erneuerung der Kanalisation 
etc.“443 In den „Hauptgrundsätzen“444 wurden die Einzelheiten des Umbaus detailliert formuliert und 
ein Zeithorizont von siebzehn Monaten festgelegt.  
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Quarin erstellte eine Kostenberechnung, worin jede Einzelheit genauestens geregelt worden war. 
Penibel geprüft, wurde der Umbau mit einfachen Mitteln vorgenommen.445  
Nachdem der Umbau vollzogen war, wurde der Komplex mit neuen Fassaden versehen. Im 
Wesentlichen waren es glatte Fassadenflächen, die von einem Ende des Blocks bis zum nächsten 
reichten – durchbrochen nur von Fensteröffnungen. Im Detail lässt sich natürlich die eine oder 
andere Gliederung erkennen: Der zur Alser Strasse gelegene zweigeschossige Trakt wurde mit 
flachen genuteten Seitenrisaliten und zweifach vorgestuftem, fünfachsigem genuteten Mittelrisalit 
mit bekröntem Segmentgiebel und Walmdach betont. Dort wurden die Fenster mit 
Plattenstilrahmung ausgebildet und ein Rundbogenportal mit josephinischem Fruchtkranz 
angeordnet. Damit verbunden wurde der zentrale Eingang neu gestaltet und mit sparsamen 
architektonischen Akzenten versehen.  
 
Zur Betonung der Mittelachse des 1. Hofes wurde dem Eingang gegenüber eine oktogonale Kapelle 
eingebaut und diese Achse durch die anderen Höfe weitergeführt. Im ersten Hof wurde die 
„medizinisch-praktische Lehrschule“, eine bedeutende dreigeschossige Klinik im sogenannten 
Stöckl, die von dem hervorragenden Arzt Dr. Stoll geleitet wurde, untergebracht.446 Alles in allem 
handelte es sich dabei für das Zeitalter des ausgehenden Barocks um einen ungewöhnlich 
schlichten Bau. 
Am 16. August 1784 wurde das „Allgemeine Krankenhaus“ schließlich eröffnet.447  
Bisher hatte das Gelände des ehemaligen Großarmen- und Invalidenhauses der Versorgung von 
Zivil- und Militärpersonen gedient, was sich auch nach der Eröffnung des zivilen Spitals nicht 
ändern sollte, denn ein Militärspital sollte schon bald folgen. Das Militärspital in Gumpendorf war 
mittlerweile zu eng geworden. Der Platz reichte nicht aus, und auch die schlechte Erreichbarkeit in 
diesem entlegenen Vorort war problematisch, und so schlug Brambilla vor, ein eigenes, neues Haus 
für das Militärspital und die chirurgische Schule zu errichten.448 Im Mai ließ Joseph II. weitere 
Bauvorhaben in Gumpendorf einstellen, denn er wollte „diesfalls eine andere Disposition treffen“.449 
 
Auf ihrer Reise nach Frankreich hatten der Kaiser und sein Chirurg die Academie Royale de 
chirurgie besucht und zeigten sich sehr beeindruckt von dieser medizinisch-chirurgischen 
Akademie. In Sankt Petersburg war 1783 ebenfalls eine medizinisch-chirurgische Schule errichtet 
worden. Die Schaffung einer vergleichbaren Einrichtung auch in Österreich war im Zuge der 
josephinischen Reformpolitik daher naheliegend. 
 
Feldmarschall Hadik wollte das Gumpendorfer Spital in das freigewordene Schwarzspanierkloster 
verlegen und sah sich durch den Willen Maria Theresias bestärkt, die in einem Befehl an das 
Generalkommando der Armee befand, dass das ehemalige Schwarzspanierkloster „weit 
schicksamer“450 als Militärspital sei, denn als öffentliches Arbeitshaus, wogegen umgekehrt das 
Gumpendorfer Militärspital durchaus als Arbeitshaus tauglich wäre. 
Erste Vorbereitungen wurden getroffen, doch Joseph II. missfiel dieses Vorhaben und er schrieb an 
Hadik: „Lieber Feld Marschall Hadick! Da Ihro Majestät die Kaiserin Mir mittelst beigeschlossener 
Nota von der Böhm. Österr. Hofkanzlei, zu gleich des Militär Spitalles von Gumpendorf in das 
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Schwarz Spanier Kloster nur in solchem Falle zu veranlassen gesinnt seye, wenn die Militärkranken 
allda in allem Anbetracht geräumiger, gesünder und besser untergebracht werden könnten. Um also 
die Sache wieder in das vorige Geleis, aus welchem sie nie hätte kommen sollen, zu leiten, so wird der 
Hof Kriegs Rath dem hiesigen General Commando den Auftrag machen, dass dasselbe unter Vorsitz 
eines Generaln und mittels Beiziehung des Protomedici, und Ober Staabs Chyrurgi, dann eines Ing. 
Officiers, und Baumeisters, eine Commission benenne, welche gründlich das ganze Gebäude 
untersuchte, die Möglichkeit oder Beschwerlichkeit der guten Unterbringung mit allem dazu 
Nöthigem einer Anzahl von 400 Kranken, und deren zu treffenden Abänderungen, und deren 
Beköstigung dem Hof Kriegs Rath in einem Bericht genau, und umständlich vorlege, welcher Mir 
hernach nebst seinem Gutachten zur Entschliessung wird vorzulegen seyn. 
Und wird diese Untersuchung doch dermassen beschleunigt werden, dass Ich ehestens über die 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit dieses Vertausches eine Entschliessung nehmen könne; einweilen 
aber ist ganz gewiss, dass bis Michaeli 1781 von wirklicher Übersetzung des Spitals, wenn selbe auch 
nutzbar befunden würde, nicht zu gedenken, seye.                       Joseph Corr.“ 451 
 
Die Untersuchung wurde von Generalmajor Clairfait geleitet, der Feld-Protomedicus Bayer und 
Brambilla ergänzten den Bericht. Dieser wurde Joseph II. vorgelegt und der Kaiser kam zum Schluss, 
dass dieses Kloster keineswegs für ein Militärspital geeignet wäre.452  
 

 
Abb. 55. Präsentation des Entwurfs für das Josephinum,453 nach 1783.  
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Die Zielvorgabe war, dass Spital und die neue chirurgische Akademie - also Theorie und Praxis - 
miteinander verbunden werden sollten. Der Raumbedarf war dabei beträchtlich. Der Chirurg des 
Kaisers wusste eine Lösung zur optimalen Verwirklichung dieses Vorhabens und unterbreitete sie 
dem Kaiser. „Deshalb entschloss sich Kaiser Josef II. auf Anraten Brambillas, in der Nähe … der 
Alserkaserne ein neues Gebäude für die Schule mit einem dazugehörigen Militärspital, das dem 
praktischen Unterricht am Krankenbett dienen sollte, errichten zu lassen.“454 
 

 
Abb. 56. Joseph II. erbaut die Chirurg. Medizin. Academie, 1785, 455 nach 1785.  
 
Zu dieser Zeit stand an der Währingerstrasse das Aerary Sanitatis Hauss, das 1689 von den 
Niederlägern erworben worden war. Unter Niederlägern verstand man ausländische Kaufleute, die 
im Großhandel tätig und insgesamt sehr wohlhabend waren. Diese Gilde des Handelsstandes 
errichtete ein neues Haus mit einer angeschlossenen Schießstätte. Denn das Armbrust-, Stachel 
oder auch das Büchsenschießen war damals ein beliebter Zeitvertreib in Wien. 1767 wurde diese 
Schießstätte der Armeleutekasse für 1.200 Gulden überlassen.456  
 
Joseph II. ließ also die an die Alser Kaserne und an das Großarmenhaus angrenzenden Flächen 
durch den Staat-Ärar ankaufen. Zu diesen Flächen gehörten weiters das zum Kontumazhof 
gehörige Wirtshaus mit Gastgarten zum weißen Hahn.457  
 
Durch diesen Schritt wurde die Neuordnung des gesamten Areals zwischen Alserstraße und 
Währingerstraße möglich. Auf diesem Areal entstanden ein Zivil- und Militärkrankenhaus in 
Verbindung mit einer universitären Einrichtung.  Dadurch wurde ein medizinischer Komplex 
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geschaffen, der in kaum veränderter Form noch immer besteht und in seiner Art bis heute 
einzigartig in Europa ist.  
Kaiser Joseph II. übertrug seine Staatsidee auf eine Stadtidee und übersetzte sie in Architektur. So 
entstand eine Stadt in der Stadt. 
 

 
Abb. 57. Joseph Daniel von Huber, Perspektivdarstellung von Wien und den Vorstädten bis zum Linienwall, Kupferstich, 
Maßstab 1:1440, Wien, 1769-1773 (1778), Ausschnitt Währingerstraße – Alserstraße.

458 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
458 Josef Daniel Huber erstellte 1769 als Militärkartograph in Prag in seiner Freizeit und aus eigenem Antrieb einen 
Vogelschauplan von Prag, den er zurück in Wien, Maria Theresia präsentierte. Der Plan beeindruckte die Herrscherin 
derart, dass sie ihn ankaufte und Huber außerdem mit der Herstellung eines gleichartigen Plans für Wien beauftragte. 
Huber begann mit der Arbeit im Mai 1769 und war vier Jahre später fertig. Er wurde dann 1778 bei Artaria verlegt – 
alle Gebäude waren  sehr detailiert dargestellt,  nur die Befestigungsanlagen durften nicht wirklichkeitsgetreu 
dargestellt werden. (http://www.wien.gv.at/kultur/kulturgut/karten/huber/index.html, 15. 03. 2011) Dieser Plan wurde 
auch in den folgenden Jahren laufend auf aktuellen Stand gebracht.  Auf diese Art und Weise ist das Wiener Stadtbild 
zurzeit Joseph II. sehr gut dokumentiert, und so wurden schließlich auch neue Gebäude wie die Gewehrfabrik in der 
Währingerstraße und das Josephinum abgebildet. Waissenberger, Robert, Amt der niederösterreichischen 
Landesregierung (Hg.), Das Josephinische Wien, in: Stift Melk – Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & 
Söhne OHG, Horn, 1980, 140. 
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4. Akademie, Militärspital und Narrenturm 
 
Brambilla bekam die Möglichkeit, an einem gewaltigen Projekt mitzuwirken, dessen erster Direktor 
er werden sollte, ohne sich einem Wettbewerb stellen zu müssen.  
Der Chirurg des Kaisers hatte sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Krankenhausplanung 
beschäftigt, so beschreibt er zum Beispiel in den Abhandlungen über die Phlegmone seine 
Erlebnisse während des Siebenjährigen Krieges in Sachsen und warum er Holzbaracken für die 
Kranken und Verwundeten errichten ließ.459 Die übersichtliche Anordnung der Anlage, die Trennung 
der Kranken und Verwundeten nach Indikation und die gute Durchlüftung der Lazarette waren ihm 
besonders wichtig.  
In der Folge wurden diese Spitalsbaracken standardisiert und nach einem Baukastenprinzip an allen 
Kriegsschauplätzen errichtet. Auffallend ist, dass es eine strikte Funktionstrennung gab – im 
Zentrum befand sich die Operationsbaracke, darum herum wurden die Apotheke, die Küche, 
Lagerräume und Aufenthaltsräume für das Personal angelegt. Um diesen inneren Bereich herum 
waren orthogonal die Kranken- oder Verwundetenbaracken angeordnet. Diese fassten jeweils circa 
150 bis 200 Betten und wurden in einer oder zwei Zeilen errichtet. Die Latrinenbaracken waren nur 
über einem Stichgang an die Bettensäle angebunden. Im Bereich der äußeren Ecken wurden vier 
Wohnbaracken für das Personal angeordnet. Die Baracken waren sämtlich eingeschossig, die 
Bettenbaracken wiesen aber eine beachtliche Raumhöhe von zumindest vier Metern auf, um eine 
gute Luft zu gewähren.460 Dieses Baukastenprinzip sollte als Muster für alle Feldspitäler in künftigen 
Kriegen dienen, und tatsächlich entstanden nach diesem Vorbild Feldspitäler geeignet für die 
Aufnahme von sechshundert bis tausend Patienten.461 
Die Pläne zu diesen Feldspitälern fügte Brambilla seinem letzten Werk, dem Appendice all Storia 
della chirurgia Austriaca Militare – dem Anhang zur Geschichte der Österreichischen 
Militärchirurgie zusammen mit den Plänen von Akademie, Militärspital und Narrenturm, an.462  
 
Brambilla übertrug sein Konzept von Ausbildung sowohl im Hörsaal, dem„Teatro Anatomico“, als 
auch am Krankenbett in Architektur und ließ es in einem Gesamtplan zusammenfassen.463 Der 
Entwurf für diese dreiteilige Anlage – bestehend aus Josephinum, Garnisonspital und Narrenturm – 
wurde von Isidore Canevale ausgearbeitet. Ob und wenn ja welchen Anteil daran der in der 
Lombardei wirkende K.K. Hofarchitekt Giuseppe Piermarino (18. Juli 1734, Foligno – 18. Februar 
1808, ebenda) hatte, lässt sich nicht feststellen, er wird allerdings immer wieder in 
zeitgenössischen Beschreibungen genannt. „Es wurde am 7. November 1785 von ihrem ersten 
Director dem berühmten Ritter von Brambilla eröffnet. …. Er (Joseph II.) kaufte in der Folge dessen 
1784 einen Grund in der Währingergasse, und ließ nach dem Grundrisse des Architekten Marino 
(gemeint ist Piermarino) aus Mailand das herrliche Gebäude ausführen, welches wir noch heute 

                                            
459 Brambilla, Johann Alexander von, Chirurgisch-praktische Abhandlung von der Phlegmone und ihren Ausgängen, 2 
Bände, Johann Thomas Edler von Trattnern, Wien, 1775, 436. 
460 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, Planbeilagen IV und V. 
461 Brambilla, Johann Alexander von, Rede auf den Tod des Kaisers Joseph II., Rudolph Graeffer und Kompagnie bey Ignaz 
Alberti, Wien, 1790, 27. 
462 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, Tafel 1ff. 
463 Originalplan um 1783, Kopie Archiv Josephinum, Kopie auch mit Anmerkung „Planangaben von G.A. Brambilla in 
Arch. Dipl. Ing. Helmar Zwick, XVI Bericht an das BDA 16. 03. 1987. 
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bewundern.“464 Umgekehrt nennt Brambilla nur Canevale in seinem Appendice als Architekten des 
Josephinums, und diese Quelle kann als eine der authentischsten bezeichnet werden.465 
Diese Seite des medizinischen Komplexes – Josephinum, Garnisonspital und Narrenturm – sollte 
zwar etwas kleiner als die andere Seite mit dem Allgemeinen Krankenhaus sein, bestand aber 
anders als jene durchgehend aus Neubauten.  
 
Das „Gesicht“ des medizinischen Komplexes bildete das dreiflügelige Akademiegebäude mit 
vorgelagertem Ehrenhof, der sich zur Währingerstraße hin öffnet. Durch eine etwa fünf Meter 
breite Fuge getrennt, schließt dahinter das Militärspital an.  
Um den  Bauplatz für diese Neubauten zu schaffen, mussten die vorhandenen Gebäude, der 
Kontumazhof, sowie die Kirche St. Rochus und des Wirtshauses „Zum Rührn Esel“, abgebrochen 
werden.466  Erst dann konnte 1783 mit dem Bau des k. k. Militär-Garnisons-Hauptspitals begonnen 
werden, das das größte Militärspital der habsburgischen Erblande und der weiteren Länder wurde. 
Die Fertigstellung war wegen des starken Zuwachses an Patienten, die beim Festungsbau in 
Böhmen – in Ples und Theresienstadt – erkrankt waren, schon dringend erwartet worden, und die 
Eröffnung konnte nach weniger als zwei Jahren Bauzeit bereits im Dezember 1784 erfolgen. Als 
Direktor des Spitals wurde der Stabschirurg Gerhard von Vering (1755 – 1823) eingesetzt.467  
 

 
Abb. 58. Academia Medico-Chirurgica Vienensis, Beilage zu Brambillas Appendice, 1785.468  
 

                                            
464 Köhler, Anton (Hg.), Curiositäten- und Memorablilien-Lexicon von Wien, Anton Köhler, Wien, 1846, 69. 
465 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 36. 
466 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums, Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
Militärsanitätswesens in Österreich, in: Paracelsus-Beihefte, Sonderheft, Hollinek, Wien, 1956, 30. 
467 Wyklicky, Helmut, Das Josephinum - Biographie eines Hauses, Edition Christian Brandstätter, Wien, 1985, 79. 
468 Stellt man diese Entwurfsperspektive dem tatsächlich ausgeführten Gebäude gegenüber, so kann man ein paar 
Abweichungen erkennen: Die auf diesem Stich dargestellte Attikaüberhöhung wurde tatsächlich nur im Mittelrisalit – 
in leicht geänderter Form - ausgeführt, bei den übrigen Trakten aber gänzlich weggelassen, sodass die Saumrinnen frei 
sichtbar sind und sich die Gebäudeproportionen geringfügig unterscheiden. Das Haupttor ist in der Entwurfsperspektive 
ohne Gewände aus den Quaderbändern «herausgeschnitten», in der Ausführung wurde ein Gewände aus 
Rustikaquadern eingestellt. Siehe auch Abbildung Teil 5 und 6. 
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Abb. 59. Die Josephs Akademie.                                              Abb. 60. K.K. Josephinische Academie. 
 

 
Abb. 61. Prospect der K.K. Josephinischen Militär Academie und Militärspitals, Vogelperspektive, um 1790. 
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Das Garnisonspital besteht aus sechs Trakten und besitzt zwei große Innenhöfe, von denen der 
erste durch die Rückseite des Akademiegebäudes geschlossen wird.  
In der Achse des zentralen Anatomiehörsaales lag ein Brunnen, der den Mittelpunkt des ersten 
Innenhofes bildete. Er diente einerseits zur Wasserversorgung des Spitals, als auch als 
Löschwasserreserve für den Brandfall. Generell herrschte zu dieser Zeit Wasserknappheit in den 
Vorstädten.469 Heute ist dieser Hof als Heilkräutergartenhof bekannt – wobei der Heilkräutergarten 
damals außerhalb der Anlage gelegen war. Der großzügig bemessene Hof war jedoch begrünt.  
Die Verlängerung des nördlichen Flügels des ersten Hofes bildet eine Kante des als Garnisonshof 
bekannten zweiten Hofes. Dieser Hof war größer, gänzlich geschlossen und reichte weiter nach 
Norden. In dessen Mittelpunkt befand sich kein Brunnen, sondern ein weiteres Oktogon – die 
Rochuskapelle. Diese wurde 1970 abgerissen. Die Nordostecke des Garnisonshofes wurde etwa zur 
selben Zeit zum Abbruch freigegeben. Abgeschlossen wurden diese Abbrucharbeiten allerdings erst 
im Jahr 2008 in Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Zahnklinik. Dieses Gebäude ist ein 
riegelförmiger Baukörper, der sich wie ein Stockzahn von Norden in den Garnisonshof schiebt und 
diesen aufbricht. Weder Art noch Zeitpunkt dieser Zerstörungen eines kompletten historischen 
Ensembles sind heute nachvollziehbar, zumal eine neue städtebauliche Qualität nicht erkennbar ist. 
Diese stadträumlich wenig sensible Vorgangsweise ist daher äußerst bedauerlich.  
Im Zwickel der beiden Hofblöcke lag der botanische Garten und östlich davon der einstöckige 
Studentenhof – das Studentenwohnheim mit fünf bis sechs Studenten pro Zimmer.  
Südlich des Garnisonshofes befanden sich verschiedene Ergänzungsbauten – Quartiere für die 
botanischen Gärtner, Stallungen, Brennholzlager, Bettenlager und ähnliches.470 
Westlich des Garnisonshofs, in der Achse der zerstörten Rochuskapelle, liegt der Narrenturm.  
 

     
Abb. 62 und 63. Altes Garnisonspital – Abbruch für Neue Zahnklinik Abbruch 2008.  
 
Städtebaulich bilden Akademie, Militärspital und Narrenturm eine Einheit. Die im Entwurf gedachte 
strenge Orthogonalität konnte aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in der Umsetzung jedoch 
nicht komplett beibehalten werden, die Axialität hingegen weitgehend schon. Lediglich die  
Nordflügel von Spital und Akademie sind deutlich sichtbar versetzt und leicht verdreht. 
Das Haupttor des Militärspitals, auch Garnisonspital genannt, liegt in dem der Stadt zu gewandten 
Flügel, hier war die Spitalswachstube untergebracht, davor das Aufnahmezimmer für die Kranken 
und die Spitalskanzlei.471 

                                            
469 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 79. 
470Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, Tafel 1ff. 
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Der Baukörper selbst ist durchgehend zweigeschossig, wobei in beiden Geschossen die Raumhöhe 
sechs Meter beträgt.  

 
Abb. 64. Zweiter Plan, Josephinum mit Garnisonspital und Narrenturm.    

                                                                                                                                             
471 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums, Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
Militärsanitätswesens in Österreich, in: Paracelsus-Beihefte, Sonderheft , Hollinek, Wien, 1956, 30. 
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Bemerkenswert sind auch die Details. So sind die Fenster über drei Meter hoch und die 
Fensternischen oben ausgerundet, wodurch die Durchströmung der Räume mit Licht und Luft 
deutlich verbessert wird und tote Ecken entfallen.  

    
Abb. 65 und 66. Altes Garnisonspital – Van Swietentrakt OG – Krankensaal und Gang, Sanierung, 2010.  
 

      
Abb. 67 und 68. Altes Garnisonspital – Brambillatrakt OG – Raum für akademische Feiern - Fenster, 2010.  
 
Das Mauerwerk ist teils wenig sorgfältig  ausgeführt, Querwände, deren Position womöglich erst 
während des Bauens definiert worden sind, stoßen mitunter stumpf und ohne Mauerwerksverband 
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an die Außenwände an. Die kalottenförmigen oberen Abschlüsse der Fensternischen sind aus 
Ziegelbruch hergestellt, als wäre die Detaillösung erst auf der Baustelle entwickelt worden. 
 
Immer wieder setzte Joseph II. die Soldaten für nichtmilitärische Aufgaben ein, wie die 
beschriebenen Alleepflanzungen.472 Die Garnison Wien verfügte zu dieser Zeit, über ungefähr 
10.000 bis 12.000 Mann473 und bildete ein wertvolles Reservoir an Arbeitskräften. Soldaten wurden 
oft zum Festungsbau herangezogen.  
Brambilla beschrieb immer wieder den Einsatz von Soldaten für Bauaufgaben – um Feldspitäler zu 
errichteten474 oder wenn es um den Bau von Militärspitälern in den Erbladen und den weiteren 
Ländern ging.  Dazu lieferte Brambilla dem Kommandanten der Pioniertruppen, Feldmarschall Graf 
Clemens Carl Pellegrini (20. November 1720, Verona – 28. November 1796, Wien) die baulichen 
Angaben, quasi die Bau- und Ausstattungsbeschreibung und den Entwurf, und dieser sorgte dann 
für die Umsetzung. Es handelte sich sowohl um Neubauten als auch um Umbauten – meist von 
aufgehobenen und damit freigewordenen Klöstern.475    
Pellegrini übernahm 1770 das Kommando über das Ingenieur-, Mineur- und Sappeurcorps 
(Pioniere), acht Jahre später die Oberdirektion der Ingenieurakademien und 1780 die 
Generaldirektion über das Ingenieurcorps und das Fortificationswesen (Festungsbau). Als 
Oberdirector des Ingenieurcorps festigte Pellegrini den Bestand des erst 1747 als selbständig 
erklärten Ingenieurcorps, indem er die Organisation desselben in haltbare Formen brachte und mit 
reger Sorgfalt die Ausbildung der Offiziere zu erweitern suchte. Diese Einrichtung kann als 
Vorläufer der fast hundert Jahre später eingerichteten technischen Militärakademie in Wien 
betrachtet werden.476 
 
Beim Bau des Garnisonspitals schließlich waren bis zu tausend Arbeitskräfte auf der Baustelle 
beschäftigt.477 Es kann angenommen werden, dass nur ein kleinerer Teil der Bauarbeiter aus 
ausgebildeten Facharbeitern – die möglicherweise selbst Soldaten waren – bestand, während eine 
große Anzahl Soldaten als Hilfsarbeiter zur Seite gestellt wurden. Nur so war diese gewaltige 
Bauleistung des Garnisonspitals in so kurzer Zeit – nämlich in zwei Jahren – möglich. 
 
Das Garnisonspital wurde ebenfalls von Canevale entworfen, wobei dieser im Wesentlichen den 
Wünschen und Vorgaben Brambillas folgte. Joseph II. war mit dem Plan einverstanden, stellte die 
nötigen Geldmittel und wollte den Bau erst in fertigem Zustand sehen.478 
Das Konzept sah eine Korridorerschließung vor. Die einzelnen Krankensäle werden über einseitige 
Korridore erreicht, die über Fenster in den Hof verfügen, aber auch zwischen Korridor und 
Krankensälen gibt es Fenster. Von den Korridoren im Bereich des Garnisonshofes konnte man direkt 
auf die Rochuskapelle blicken und so konnten die Soldaten die nicht gut zu Fuß waren aus der 
Ferne den Gottesdiensten beiwohnen.  
 

                                            
472 Hennings, Fred, Das Josephinische Wien, Verlag Herold, Wien, 1966, 39. 
473 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums, Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
Militärsanitätswesens in Österreich, in: Paracelsus-Beihefte, Sonderheft , Hollinek, Wien, 1956, 31. 
474 Brambilla, Johann Alexander von, Chirurgisch-praktische Abhandlung von der Phlegmone und ihren Ausgängen, 2. 
Band, Johann Thomas Edler von Trattnern, Wien, 1775, 436. 
475 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 28. 
476 http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Pellegrini,_Karl_Clemens_Graf, 27. 02. 2011. 
477 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 36. 
478 Ebenda, 36. 
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Abb. 69. St. Rochuskapelle im Garnisonspital, Isidore Canevale, 1784 (zerstört). 
 
Auffallend ist, dass trotz der die einzelnen Höfe umschließenden Riegelbildung kein einziges 
Krankenzimmer nach Norden orientiert ist, alle Krankensäle bekommen Sonnenlicht! Die einzelnen 
Krankensäle waren mit je fünfzig Betten ausgestattet. Aufgrund der Breite der Korridore konnten 
im Bedarfsfall auch hier zusätzliche Betten aufgestellt werden, doch in der Regel war das Spital nur 
zur Hälfte belegt, sodass einzelne Säle in regelmäßigen Zeitabständen für ein ganzes Jahr gesperrt, 
geputzt und gelüftet werden konnten. Auch wurden die Säle jedes Jahr frisch ausgemalt.479 
Die Patienten waren nach Geschlecht und Krankheitsart getrennt. Die chirurgischen Patienten 
lagen in Sälen, die an die Operationsräume angrenzten und zwei Krankensäle waren gleichsam als 
Geburtsklinik eingerichtet.480 
Zwischen zwei Sälen waren im Regelfall eine kleine Küche und ein Raum für die Krankenwärter 
untergebracht. Die Toiletten in Form von Abtritten waren in den inneren Ecken des großen 
Garnisonshofes und an den Flügelenden des kleinen Hofes angeordnet. Aus hygienischen Gründen 
waren die Kanäle tief gelegt und wurden permanent mit Wasser – vermutlich aus dem Alserbach – 
geschwemmt. In den äußeren Gebäudeecken hatten die diensthabenden Chirurgen ihre Zimmer.481 
 
Die extrem hohen Krankensäle waren mit Zuluftventilatoren im Bodenbereich und 
Abluftventilatoren im Deckenbereich ausgestattet, über ein Rohrsystem wurde Luft ein– und 
ausgeblasen. So waren die Räume immer gut belüftet. Brambilla griff hier auf seine frühen 
Erfahrungen zurück und er schreibt immer wieder über die Notwendigkeit einer guten Durchlüftung 
und Belichtung von Krankensälen. Gelegentlich wurden die Räume mit Weihrauch und anderen 
aromatischen Kräutern ausgeräuchert. Die Beleuchtung erfolgte über Kerzenluster, deren Rauch 
über Leitungen nach außen abgeführt wurde. Lampen, die mit Fett genährt wurden, waren wegen 
des ungesunden Rauchs verboten.482 
 

                                            
479 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums, Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
Militärsanitätswesens in Österreich, in: Paracelsus-Beihefte, Sonderheft, Hollinek, Wien, 1956, 31. 
480 Ebenda, 32. 
481 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 37. 
482 Ebenda, 12. 
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Mit Thermometern wurde die Zimmertemperatur kontrolliert, neben dem Ofen, der in jedem 
Krankensaal aufgestellt war, sorgten Glutschalen und Bettwärmer für die richtige Wärme.483 
 
Anders als in Paris hatten in Wien alle Kranken ein eigenes Bett, das drei Schritte vom nächsten 
entfernt war. Zwischen den Betten standen kleine Schränke, worin die Patienten ihre persönlichen 
Sachen unterbringen konnten. Jeder Patient besaß einen Trinkbecher, Teller und Zinnschalen, eine 
Spuckschale und ein Nachtgeschirr.484 
 
Das Bett selbst bestand aus einem Strohsack, einem mit Stroh gefüllten Kopfpolster, einer wollenen 
Matratze,  zwei Rosshaarkopfpolster, einer Wolldecke und zwei Leintüchern. Über dem Bett war 
eine schwarze Tafel angebracht, auf der die Nummer des Bettes, der Name des Patienten, die 
Bezeichnung der Krankheit, sowie Verordnungen und Diät vermerkt waren. 
Zur Versorgung der Patienten mit Speisen und Getränken war im Spital ein Traiteur – ein 
Gastronom – angesiedelt, der eine eigene Küche betrieb. Die Verpflegung war wirtschaftlich 
betrachtet ausgelagert und wurde dann vom Spital für sieben Kreuzer pro Tag und Patient  
zugekauft.485  
Auch für die Krankenwärter gab es in den Sälen Schränke, wo sie Gerätschaften und Verbandszeug 
unterbringen konnten. Hausknechte sorgten für die laufende Reinigung des Spitals.  
Von der hervorragenden Reinlichkeit dieses Musterspitals zeigten sich auch Besucher beeindruckt, 
und dieser Umstand wurde in der Wiener Zeitung gewürdigt.486   
Auch die beiden Höfe hatten eine wichtige Funktion zu erfüllen, sie waren begrünt und mit Rasen 
und Wegen versehen, denn hier sollten die Patienten spazieren und sich erholen.487 Im Zentrum des 
großen Hofs konnte man zudem die oktogonale Kapelle zum Beten erreichen. 
Eine weitere Einrichtung des Spitals war die Badestube mit einigen Nebenzimmern, wo die Kranken 
nach dem Bad ausruhen konnten. Eine umfangreich ausgestattete Apotheke und einige 
Laboratorien waren ebenso im Spital untergebracht.488 
Im heutigen Van Swietentrakt und den angrenzenden Bauteilen war die Klinik des Josephinum 
einschließlich der Geburtenstation untergebracht.  
Nahe dem Alserbach lagen das Waschhaus, die Totenkammer und die Präparierstube, die 
gepflastert war und wo durch zwei große steinerne Tröge Wasser floss – hier wurden die Toten 
seziert. Auch Waschküche, Trockenkammer und Flickzimmer fanden sich hier, ebenso wurde ein 
Ungeziefervertilgungsofen errichtet.489 
 
Der botanische Garten wurde vom Professor für Botanik am Josephinum, Joseph Jakob von Plenk, 
angelegt und gepflegt und war wegen seines Heilkräuterpflanzungen sehr bedeutend. Hier fanden 
sich Alpenpflanzen, fast alle österreichischen Gewächse, vor allem Arznei- und Giftpflanzen, aber 
auch ausländische Medizinal- und Nutzpflanzen.   
 
Exakt in der Achse des großen Garnisonshofes befand sich die oktogonale Rochus-Kapelle - 
verlängert man diese Achse über den Hof hinaus Richtung Spitalgasse, trifft man an der 
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Schnittstelle zum allgemeinen Krankenhaus noch heute ein Gebäude, das wie ein Scharnier wirkt 
und das einst über einen ebenfalls oktogonalen Aufbau verfügte. 
 
Der Narrenturm bildete die Schnittstelle zwischen den beiden Spitälern – dem allgemeinen 
Krankenhaus und dem Militärkrankenhaus und wirkt gleichsam wie ein Scharnier zwischen zwei 
Flügeln. Es waren hier ja auch zivile und militärische Patienten untergebracht. Sein Bauplatz liegt 
auf einem zwickelförmigen Areal, in dessen Zentrum sich einst ein kleiner Hügel befand. Der 
Zwickel wird durch den Winkel zwischen Alserstraße und Währingerstraße gebildet.  
Mit seinem – zwischenzeitlich zerstörten – oktogonalen Aufsatz reiht sich der Narrenturm in die 
josephinischen Oktogone ein.  
 
Betrat man die Rochuskapelle, deren Eingang zur Akademie ausgerichtet war und schritt durch die 
Kapelle Richtung Altar, so folgte man der Achse, die zum Narrenturm führte. Dieser verbarg sich 
allerdings – bildlich gesprochen – hinter dem Altar. 
Der Narrenturm ist das vielleicht ungewöhnlichste, komplexeste und mystifizierteste Gebäude 
Wiens: Er diente zur Unterbringung von Geisteskranken.  
 

     
Abb. 70. Modell des Narrenturm                                                        Abb. 71. Narrenturm, Joseph II. / Isidore Canevale, 2009. 
 
Joseph II. hatte mit Brambilla bereits verschiedene Irrenhospitäler besucht und dort, wo er selbst 
nicht hinreisen konnte, Vertrauensleute hingeschickt um diese zu inspizieren – zum Beispiel nach 
England. Nicht nur auf der Reise nach Frankreich, sondern auch zwei Jahre später in Budapest war 
Joseph II. entsetzt von dem Umstand, dass dreißig bis vierzig Kranke ohne Unterscheidung ihres 
Leidens in einem Zimmer untergebracht waren,490 Rasende neben Melancholikern, Wahnsinnige 
neben Grüblern, wogegen eine Isolierung der Besserung ihres Zustandes durchaus zuträglich 
gewesen wäre.  
Brambilla beschrieb den Fall eines jungen Unterchirurgen aus gutem Hause, der infolge 
unglücklicher Liebe in Schwermut verfallen war.491 Brambilla ersuchte den Kaiser, dass diesem 
jungen Mann ein besonderes Zimmer eingeräumt würde. Der Kaiser bewilligte es, und nach fünf 
Wochen war der Patient genesen. Immer wieder beschrieb Brambilla psychische Krankheitsbilder 
und Methoden, diese zu lindern oder gar zu heilen.492 Er widmete sich dieser Thematik auch in 
seinen Abhandlungen über die Phlegmone. Dabei unterschied er rein psychische Erkrankungen und 
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die Auswirkungen von psychischen Verfassungen auf den Heilungsprozess von organischen 
Erkrankungen bzw. von Verletzungen.493 
 
Brambilla beschrieb, dass die Eindrücke von dem schwermütigen Unterchirurgen in Budapest, den 
Kaiser zum Bau einer Behandlungsstätte für Geisteskranke bewogen hatten. Denn dieser 
Unterchirurg konnte bald genesen und wurde zum Doktor der Chirurgie promoviert. Dann 
präsentierte Brambilla diesen jungen Mann dem Kaiser, und das überzeugte ihn vom Erfolg einer 
Behandlung von Geisteskranken.494  
Naheliegenderweise sollte das innerhalb des medizinischen Komplexes erfolgen. Als geeigneten 
Bauplatz befand man die zwickelförmige Fläche zwischen dem zivilen und dem militärischen Spital 
also – zwischen Allgemeinem Krankenhaus und Garnisonspital angeordnet. Die Erfahrungen aus 
Budapest zeigten, dass Geisteskranke nicht in Krankensälen, sondern in Einzelzimmern 
untergebracht werden sollten.495 Auch sollten die Kranken möglichst unbeeinträchtigt durch andere 
sein. Bauplatz und Nutzererfordernisse legten eine (runde) Turmform nahe.496 Der Kaiser ließ diesen 
kreisförmigen Spezialbau zur Unterbringung von Geisteskranken allein nach eigenen Vorstellungen 
bauen – er zeichnete den Entwurf selbst.497  
 
Im selben Jahr veröffentlichte der französische Architekt Ledoux seinen Entwurf für ein rundes 
Erholungsheim. Die Entwurfsblätter Ledouxs hatte Joseph II., wie erwähnt, konskripiert. Die beiden 
französischen Architekten Coquéau und Poyet präsentierten den Entwurf für das neue Hotel Dieu, 
das Colosseum, ein gigantischer Rundbau – erst 1785, weshalb ihre Vorbildwirkung ausgeschlossen 
werden kann. 
 
Der Plan für die Behandlungsstätte für Geisteskranke sah fünf Geschosse mit jeweils 
achtundzwanzig Zellen vor, nur im Erdgeschoss wurde eine für den Eingang ausgespart. Als Sehne 
wirkt der eingeschobene Wärtertrakt, darüber befand sich einst der oktogonale Aufsatz aus Holz, 
von dem man die Gesamtanlage überblicken konnte. Rundherum wurden die Zellen ringförmig 
angeordnet, die Decken waren in jedem einzelnen Geschoss massiv und gewölbt. Die Putzfassade 
ist durch genutete Quaderfelder stark horizontal gegliedert, die schlitzartigen Fenster betonen die 
Vertikale. 
 
Mit dem Narrenturm entstand eines der bemerkenswertesten Beispiele des sonst meist theoretisch 
gedachten französischen Revolutionsstils – außerhalb Frankreichs und vor der französischen 
Revolution. 
 
Von der Bevölkerung bald „des Kaisers Guglhupf“ und später „Narrenturm“ genannt, stellt dieser 
Rundbau nicht nur in architektonischer Hinsicht ein geheimnisvolles Bauwerk dar, sondern auch in 
vielerlei anderer Hinsicht.  
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Eine kleine Besonderheit sind die Blitzableiter oder Blitzfänger, die sich bereits am ältesten 
erhaltenen Modell am Dachfirst zeigten. Zwei seiner Halterungen im Innenhof existieren noch 
heute.  
Während Benjamin Franklin 1753 als Erfinder des Blitzableiters gilt, baute unabhängig davon der 
mährische Pfarrer von Primetice, Prokop Diviš, 1754 den weltweit ersten geerdeten Leiter in seinem 
Garten. Joseph II. kannte die Versuche von Diviš, dem es vor allem um eine vermutete Heilkraft von 
Strömen ging.498 Vielleicht sind also die vermutlich ältesten erhaltenen Blitzableiterreste der Welt 
im Narrenturm eher Blitzfänger als Blitzableiter zur Behandlung der Insassen gewesen. Über eiserne 
Ringleitungen im Mauerwerk wurden die Ströme durch das Bauwerk geführt. 
 
In die Grundrissform des Narrenturms – Kreisform und Sehne mit Anbau – lassen sich gleichzeitig 
drei Buchstaben einschreiben: G, O, und D. Unter Freimaurern des 18. Jahrhunderts hatten diese 
Buchstaben eine große Bedeutung. Die erste „Großloge“ wurde 1723 in London gegründet. Alfred 
Stohl setzte sich mit den Hintergründen der besonderen Form des Narrenturms, auch in Bezug zur 
Zahlenmystik der Rosenkreuzler, auseinander. Für ihn stehen die Buchstaben für das göttliche 
Siegel G (god), O (Order) und D (Deus).499 
 
Das Gebäude ist auf Zahlenverhältnisse aufgebaut – für Freimaurer haben diese Zahlen eine große 
Bedeutung. „Am 19. April 1784, …  – Narrenturm-Numerologen halten dieses Datum sicher für eine 
geheimnisvolle Chiffre – bei Neumond und zeitig in der Früh, bezogen erstmals ,Wahnwitzige’ aus 
verschiedenen Spitälern Wiens die Zellen im neu errichteten Tollhaus im Allgemeinen Krankenhaus in 
Wien. Kaiser Josef II. hatte Mitte April 1784 höchstpersönlich und überdies mit beträchtlicher 
Detailkenntnis in einem Handschreiben genauestens festgelegt, wo, wie und mit welchen 
,Wahnwitzigen’ der Turm im Wiener Allgemeinen Krankenhaus zu belegen sei.“500 
Viele der Insassen waren einzeln untergebracht und sollen genesen sein und nicht, wie in Budapest, 
zugrunde gegangen sein.501 Einige aus heutiger Sicht baulichen Mängel des Narrenturms können 
nur im Zusammenhang mit dem damaligen Kenntnisstand zur Heilung der Geisteskranken 
verstanden werden. Zum Beispiel wurde auf fließendes Wasser verzichtet das in den umliegenden 
Spitalkomplexen sehr wohl vorhanden war, weil man davon ausging das Wasser schlecht für die 
Geisteskranken sei. Man nannte sie auch Mondsüchtige und nahm an, dass der Mond, so wie er die 
Gezeiten beeinflusst, auch den Wasserhaushalt eines Menschen in diesem Fall negativ beeinflusst, 
und so versuchte man, möglichst wenig Wasser um die Patienten zu haben. Alfred Stohl führt in 
seinem Buch noch weitere Methoden an, manche erwiesen sich umgehend als nicht praktikabel 
und wurden sofort geändert.  
Vergleicht man zum Beispiel die Unterbringung im Narrenturm mit dem berühmtberüchtigten 
Bedlam in England, so waren die Geisteskranken in Wien wesentlich beschützter untergebracht – 
denn in Bedlam konnte man die Geisteskranken – wie im Tiergarten – gegen Geld besichtigen und 
auch sexuell missbrauchen.502  
Gleichzeitig ist der Narrenturm ein angewandtes Beispiel für die französische 
Revolutionsarchitektur in Wien und folgt damit den städtebaulichen und architektonischen 
Visionen von Kaiser Joseph II.. 
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Abb. 72. Aussicht des allgemeinen Krankenhauses, um 1793.  
 
Innerhalb einer Gesamtbauzeit von vier Jahren wurde in Wien ein gewaltiger medizinischer 
Komplex zwischen Alserstraße und Währingerstraße realisiert. Das Hofbauamt und seine 
Mitarbeiter hatten wesentlich dazu beigetragen, dieses Projekt umzusetzen.503 
Ein Zivilspital mit 2.000 Betten, mit einer Klinik für die praktische Ausbildung von Ärzten, ein 
Spezialbau zur Unterbringung von 250 Geisteskranken, ein Militärspital mit 1.200 Betten, eine 
medizinisch–chirurgische Akademie für 200 Studenten, ein Internatsgebäude für die Zöglinge und 
ein Heilkräutergarten: Dieser medizinische Komplex war und ist einmalig in Europa. 
 
 

5. Das Hofbauamt 
 
Das Hofbauamt war zu dem Zeitpunkt der tiefgreifenden Veränderungen durch Kaiser Joseph II. 
bereits  280 Jahre alt. 
Über Jahrhunderte oblagen offizielle Bauangelegenheiten der ständischen oder kirchlichen 
Verwaltung. Die unter Kaiser Maximilian I. um das Jahr 1500 gegründete Baukanzlei hatte sich nur 
mit der Errichtung, Adaptierungen und Reparaturen von Hofgebäuden zu befassen, und sie 
beschäftigte einerseits Architekten für die Planung und andererseits Handwerker für die 
Ausführung.504  
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Kaiser Karl VI. verfügte 1715, dass kein Hofgebäude im habsburgischen Reich ohne vorhergehende 
Untersuchung durch die landesfürstliche Regierung errichtet werden dürfte.505 Ein Jahr später 
erhielt die Baukanzlei Behördenstatus, sie sollte von nun an diese Bauvorhaben prüfen. Im Zuge 
dessen wurde diese Zentralbehörde aus der Hofkammer herausgelöst, erhielt die Bezeichnung 
„Hofbauamt“ und wurde mit 39 hofamtlichen Mitarbeitern ausgestattet. Der Kaiser konnte nun 
unbürokratisch und direkt auf die Bauvorhaben einwirken. Hier wurden bedeutende Architekten wie 
Johann Bernhard Fischer von Erlach als Oberarchitekt und Oberinspektor über alle Gebäude und 
Johann Lucas von Hildebrand als Hofarchitekt und Ingenieur eingestellt.506  
Die Hofkammer verlor damit die Agenden der Hofbauaufgaben, musste aber die Kosten des 
Hofbauamtes tragen. Nach Christian Benedek führte das zu einem Konflikt zwischen diesen beiden 
Institutionen, der bis zur Auflösung der Hofkammer im Jahr 1848 stets lebhaft ausgetragen worden 
ist.507 
Die Hofkammer verfügte über Bauingenieure, die im Bereich Militärbau- und Finanzwesen 
ausgebildet waren, die sogenannten Raithoffiziere und Raithräte. Sie konnte technische Planungen 
erstellen und es war bemerkenswert, dass sie ihre Pläne in einer standardisierten Zeichensprache 
erstellte, die auch auf den Baustellen gelesen werden konnte.508 
Die Hofkammer hatte also eine ideale Besetzung mit einschlägigen Fachleuten, um auch 
Projektmanagement, beziehungsweise Projektsteuerung ausüben zu können. Sie nahm für sich in 
Anspruch, exaktere Kostenkalkulationen zu erstellen und ökonomischer zu arbeiten.  
Sie behauptete zudem, dass der Hofarchitekt des Hofbauamtes eine individuelle Zeichensprache 
pflegen würde, die auf Unverständnis stoße und zu Fehlern auf der Baustelle führen würde. 
Dadurch würden horrende Mehrkosten entstehen.509 
 
Die Zeichensprache, bzw. die Art der Darstellung einer architektonischen Idee war von Alters her 
Gegenstand von Diskussionen und Erörterungen. Bereits der römische Architekt Marcus Vitruvius 
Pollio (90 v. Chr.  – 20 v. Chr.) empfahl in seinem Traktat De Architectura eine adäquate  
Darstellungsweise von Entwürfen. 
Beim Hofbauamt sind verschiedene Entwicklungen und Ausrichtungen anhand der verschiedenen 
Leiter dieses Amtes zu erkennen.   
 
Gundakar Graf von Althan war von 1716 bis 1742 der erste Direktor des Hofbauamtes. Die unter 
ihm tätigen Architekten, „der Controleur und Oberinspektor der Gebäude Johann Bernhard Fischer 
von Erlach und sein Widerpart Hofarchitekt Johann Lucas von Hildebrandt, verfertigten nach 
Meinung der Hofkammer Planmaterial, das primär der künstlerisch-ästhetischen Präsentation ihrer 
Ideen verpflichtet war und damit die praxisorientierten Erfordernisse der rein wirtschaftlich 
denkenden Behörde nicht erfüllte.“510 Letztlich mündete der Diskurs in repräsentative versus 
sachliche Architektur.  
 
Manuel Teles da Silva Tarouca folgte Graf Althan und versuchte über sieben Jahre das Hofbauamt 
zu konsolidieren. Personell unterbesetzt mussten Ausführungsplanungen für große Projekte – wie 
das Schloss Schönbrunn – erstellt werden. Maria Theresia wollte jedoch der Aufnahme von 
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angestellten Architekten nicht zustimmen, Silva Tarouca sollte lieber Werkverträge vergeben.511 
Nach dem Tod von Fischer von Erlach und unter dem Eindruck, dass Hildebrandt mehr oder weniger 
unzurechnungsfähig wäre,512 gab Maria Theresia den anhaltenden Bitten Silva Taroucas nach, und 
die Architekten Lederer und Pacassi (1745 Hofbaumeister, ab 1753 erster Hofarchitekt) durften 
angestellt werden, allerdings nur zu einem extrem niedrigen Gehalt.513 Architekten wie Jean Nicolas 
Jadot arbeiteten für Kaiser Franz I. „privat“, verdienten mit Sicherheit erheblich besser und standen 
als beamtete Architekten nicht zur Verfügung. Als Silva Taroucas schließlich aus Personalmangel 
selbst zum Zeichenstift greifen musste, warf er das Handtuch.514 
 
Adam Philipp Losy Graf von Losymthal war ab 1750 Direktor für 22 Jahre und bereits in den ersten 
drei setzte er die Reformen seines Vorgängers um. Er benannte das Hofbauamt in Hofbaudirektion 
um und dezentralisierte dessen Aufgaben. Die Baudirektion agierte als Stabsstelle und übernahm 
die Administration. Die Baukanzlei war für Baumaterial, Personal sowie Buch- und 
Rechnungsführung verantwortlich. Die „Bauplätze“ – so nannte man die Bauabteilungen – agierten 
in der Wiener Hofburg, Schönbrunn, Laxenburg, Mailand oder anderswo an den einzelnen 
Baustellen und wickelten die einzelnen Projekte ab. Geleitet wurde jeder Bauplatz von einem 
Hofarchitekten oder aber einem Schloss- oder Burghauptmann, der auch planerisch tätig sein 
konnte. Sie verfügten über einen Bauübergeber, der die gesamte Bauverwaltung auf der Baustelle 
administrierte, einen Kanzlisten für den Aktenlauf, einen Bauschreiber, einen Materialverwalter, 
einen Amtsdiener sowie als Neuerung, einen Bauzeichner. Dieser verfasste die Ausführungspläne, 
die an die Kaiserin zur Freigabe übermittelt wurden und den Baugewerken zur Ausführung 
übergeben wurden.  
Der Oberhofarchitekt in der Baudirektion musste all dies kontrollieren. Auch war er für den 
Bauplatz Wien zuständig, und damit für alle Baulichkeiten von Kasernen bis Hofwasserleitungen 
und die Kaisergruft. Jeder Bauzeichner hatte seine Handschrift, daher waren Signaturen für 
Schächte verschieden, Farben wurden frei gewählt. Um eine gewisse Lesbarkeit zu ermöglichen, 
einigten sich die einzelnen Bauzeichner auf Symbole und Farbbedeutungen.515 
Nicolò Pacassi (1716 – 1790) war ab 1753 als erster Hofarchitekt bis zur Quittierung seines 
Dienstes 1772 als solcher tätig.516 
 
Ernst Christoph Graf von Kaunitz-Rietberg wurde während der Koregentschaft von Maria Theresia 
und Josephs II. 1772 zum Hofbauamtsdirektor bestellt, er sollte dieses Amt 17 Jahre innehaben.  
Er wollte die Verständigung verbessern und führte Deutsch als alleinige Amtssprache ein. Dies 
führte jedoch zu Problemen mit den zahlreichen französischen Architekten und Planern, denn sogar 
der Vice-Hofbaudirektor Johann Baptist Brequin beherrschte die deutsche Sprache nicht. So 
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wurden ihnen Dolmetscher zur Verfügung gestellt.517 Oberhofarchitekt Franz Anton Hillebrand 
verfasste die „Haupt-Instruktion für das kaiserliche Hofbauamt“ und organisierte das kaiserlichen 
Architektur- und Bauamt neu. Die sogenannten Bauzeichner auf den Baustellen sollten sich auf die 
örtliche Bauleitung konzentrieren und keine Ausführungspläne erstellen – die Ausführungsplanung 
wurde als Büroleistung im Hofbauamt erarbeitet. Dort wurde ein Architekturbüro eingerichtet und 
drei Unterarchitekten als Projektleiter eingesetzt. Ihnen wurden alle freigewordenen Bauzeichner 
als Projektbearbeiter zugeordnet. Nur das Projekt Schönbrunn war so groß, dass für die 
Ausführungsplanung ein eigenes Projektbüro an der Baustelle eingerichtet wurde.518 
Die Trennung zwischen Büro- und Baustellenleistung führte zum Entstehen von 
projektübergreifenden Strukturen und beschleunigte die Standardisierung in der Plandarstellung 
ganz erheblich. 
Die drei Unterarchitekten in diesem Architekturbüro waren Johann Münzer, Johann Ferdinand 
Hetzendorf von Hohenberg (7. Februar 1733, Josefstadt/Wien – 14. Dezember 1816, Wien) und 
Johann Baptist Martinelli. 
Christian Benedek beschreibt, dass  sich zu dieser Zeit die Leiter der Hofkammer erneut zu Wort 
meldeten und die Ansicht vertraten, dass ihre beim Militär ausgebildeten Bauingenieure ein 
kombiniertes Wissen aus Bauökonomie und Baukunst besäßen – sie wollten auf diese Art die 
Kompetenz der Örtlichen Bauaufsicht von den planenden Architekten im Hofbau übernehmen.519 
Kaunitz erkannte, dass aufgrund der gewaltigen Zunahme an Projekten Hillebrand mit seinem Team 
diese nicht mehr alleine bearbeiten konnten. 1775 wurde daher Wien in drei Abteilungen 
aufgeteilt: Die Innere Stadt und die Hofburg fielen an Hillebrand, Laxenburg und Schönbrunn 
übernahm Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg, und mit der Betreuung der Vorstädte 
wurde Isidore Canevale betraut, sie führten sodann den Titel „wirklicher Hofarchitekt“.520  
Darüber hinaus war Hetzendorf von Hohenberg auch Professor für Baukunst an der Akademie der 
bildenden Künste, eine Tätigkeit, die er auch nach seinem Ausscheiden aus dem Hofbauamt 1792 
weiterführte.521  
Canevale hingegen bekleidete sein Amt nur, bis Joseph II. am 24. August 1782 ein Handbilet mit 
folgendem Inhalt verfasste: „Da Ganneval der teutschen Sprache nicht recht mächtig ist,… so wäre 
ich gesinnet, ihn von den gewöhnlichen Bauämtlichen Reparationen und Arbeiten loszuzählen, … 
dergestalt, dass Ganneval nichts als den Augarten, Pratter, die neue Anlegung zu Laxenburg, und 
andere Arbeiten, so ihm aufgetragen därften, zu besorgen habe.“522 Canevale stand fortan 
ausschließlich für kaiserliche Spezialaufträge zur Verfügung.  
 
Als Joseph II. die Alleinregentschaft übernahm, durfte gar nichts mehr ohne sein Wissen geschehen. 
Der Kaiser selbst gab Pläne frei und gab Bauleistungen in Auftrag. Bis dahin fielen allerdings 
öffentliche Bauten in den Erblanden und weiteren Ländern, sofern sie nicht Bauvorhaben des Hofes 
selbst waren, nicht in die Verantwortung des Hofbauamtes – „Um dieses Übel zu steuern finde ICH 
für nöthig hier eine Ober Direction zu setzen“,523 war daher die Meinung von Joseph II..  
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Die Oberbaudirektion in Wien stellte ab 1783 Personal mit territorialer Zuständigkeit ein. 
Hillebrand erstellte dazu einen Entwurf, wie in den nachfolgenden Jahren jede einzelne Länderstelle 
mit den ihr untergeordneten Kreisämtern die Personalausstattung reformieren und mit der 
Zentralstelle in Wien gleichgeschaltet werden sollte.524 Insgesamt gab es 13 Länderstellen, 80 
Kreisämter und 10 Sonderbauämter wie Bergwerke und Salzämter. 
In den Ländern durften nur noch akute Gebrechen ohne Freigabe behoben werden, für Neubauten, 
Umbauten aber auch Instandsetzungsarbeiten – waren sie auch so geringfügig wie Fensterstreichen 
– war aus Gründen der Ökonomie ein kaiserliches „placet“ nötig. Es mussten für das Kalenderjahr 
im Voraus Pläne in zweifacher Ausfertigung und Kostenvoranschläge erstellt und zur Bewilligung 
an die Oberbaudirektion übermittelt werden, allerdings waren diese Planunterlagen oft mangelhaft 
und mussten von den Architekten in Wien auch noch verbessert werden. Der Umfang der in der 
Oberbaudirektion einlaufenden Projektunterlagen war gewaltig und überstieg deren Kapazität bei 
weitem.525 
 
1786 gelangten die von Kaiser Joseph II. erlassenen Ingenieurs-Directiva zur Anwendung und alle 
Ingenieure wurden einer der drei neugeschaffenen Divisionen zugeordnet: Zivilbau, Weg- und 
Straßenbau sowie Wasser- und Seebau. Hofarchitekten wurden in der Generalhofbaudirektion 
beschäftigt. Es wurden außerdem praktische Dinge geregelt und vereinheitlicht, so auch die 
Darstellungsart von Geländetopographie, Infrastruktureinrichtungen und dergleichen. 526  Damit 
arbeiteten nun alle Architekten und Bauzeichner im Wirkungsbereich des  Hofbauamtes in den 
gesamten Erblanden nach demselben Zeichenvokabular, nach denselben Normen. 
Ein weiteres Problem ergab sich durch die beantragten Projektvolumina – Volumen und damit 
Kosten sollten aber reduziert werden und vor allem sollte die Projektgröße aus messbaren 
Parametern resultieren. Die Größe von Wirtschaftsbauten wurde nach der zu verarbeitenden 
Tonnage bemessen. Zivilbauten wie Schulen oder Rathäuser sollten sich nach der Einwohnerzahl 
richten. So wurde für Pfarrkirchen ein Quadratklafter pro vier Einwohner festgelegt. Es gab 
natürlich eine große Zahl von kleineren Gemeinden zwischen 500 und 5.000 Einwohnern mit 
gleichartigen Bedürfnissen, eine zusätzliche Ökonomisierung gelang, in dem man statt jedes Mal 
eine eigenständige Planung zu erarbeiten, standardisierte Musterentwürfe realisierte.527  
In den folgenden Jahren wurden Musterentwürfe, unter erheblicher Mitwirkung der Raithoffiziere 
der Hofkammer, erarbeitet und „Normpläne“ herausgebracht. Diese Pläne mussten in der Folge 
nicht mehr individuell gezeichnet werden, denn die „Normpläne“ wurden in Kupfer gestochen und 
gedruckt. Dargestellt wurden die einzelnen Entwürfe in Grundrissen, Schnitten und Ansichten.528 
Jenen Gemeinden, die einen Neubau beantragten, wurden  drei Musterentwürfe zur Auswahl 
geschickt, und die jeweilige Gemeinde konnte dann daraus einen auswählen. Etwa 95 % der 
Bauaufgaben konnten in der Folge über „Normpläne“ realisiert werden.529  
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Diese Normpläne betrafen beispielsweise neue Bauaufgaben wie das Schulhaus. Ab 1783 gingen 
Meldungen der Kreisämter über den Zustand bzw. das Erfordernis von Schulen ein. In den 
folgenden Jahren wurde in vielen Dörfern neben der Kirche und dem Pfarrhof nun auch das 
Schulhaus errichtet. Die Musterpläne für das „Basismodell“ zeigten eine einklassige Schule, wobei 
das Erdgeschoss zwei Stufen über Niveau lag, das Schulzimmer 10 Schuh hoch war (3,16 m), Platz 
für 40 bis 50 Schüler bot und Lichteinfall von links hatte. Auch ist eine Wohnung für die 
Lehrerfamilie ausgewiesen, bestehend aus einer Küche, einem Wohnraum und einer Kammer. Sogar 
ein „Privet“ (Abort) war vorgesehen und diese Neuerung deutlich dargestellt.530   
  
Dieser Erfolg der Bauökonomie war gleichzeitig ein Erfolg der wirtschaftlich orientierten 
Hofkammer über das künstlerisch orientierte Hofbauamt, denn die beim Militär ausgebildeten 
Hofkammerarchitekten waren fortan für die Abwicklung der Normprojekte zuständig. Der 
Oberhofarchitekt und seine drei Unterhofarchitekten bearbeiteten den bescheidenen Rest an 
individuellen Planungsaufgaben. Die Länder jedoch konnten durch diese Veränderungen ihre lokalen 
Bautraditionen nicht mehr fortsetzen, nach Benedek war eine Individualisierung unerwünscht und 
es handelte sich in der Folge um eine „Staatsarchitektur“.531 
Gleichzeitig damit kann man von einem „internationalen“ Stil sprechen, dem „josephinischen 
Klassizismus“. 
 
Vinzenz Freiherr von Struppi leitete ab 1788 das neu im Hofbauamt eingerichtete „Referat für 
Bausachen“ und definierte den Umfang der Fassadengestaltung und die künstlerische Ausstattung 
der einzelnen Projekte. Der richtete sich nach dem jeweiligen Standort, ob in einem Dorf oder 
einem Markt, in einer Kreis- oder einer Landeshauptstadt.532  
Das Hofbauamt hatte an Bedeutung und dadurch an Mitarbeitern verloren, Kaunitz hatte sich als 
Direktor selbst wegrationalisiert, Struppi rückte nach einem Jahr als Referatsleiter zum Direktor 
auf, den verbleibenden Rest an zu erledigenden Aufgaben konnte er alleine erledigen.  
 
Joseph II. verstand Bauen technisch und ökonomisch, folglich bevorzugte er Ingenieurarchitektur 
gegenüber Künstlerarchitektur.533 Analysiert man Gebäude die direkt mit Joseph II in Verbindung 
stehen so finden sich mathematische und geometrisch bis ins Detail ausgeklügelte Bauten. 
Idealbauten die so und nicht anders gebaut werden können. Oder? 
Aus der Standardisierung des Planungsprozesses entwickelte sich eine technisierte und erkennbare 
Architektursprache, wobei man das Ergebnis dieser Vereinheitlichungen als „josephinische 
Staatsarchitektur“ bezeichnen könnte.  Als Krönung dieses Wandels kann das Josephinum 
angesehen werden. 
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V. Das Josephinum 
 
 
Das Josephinum stellt ein Gesamtkunstwerk dar. Architektur, Ausstattung, die Sammlungen und 
das darin enthaltene gelehrte Ausbildungsmodell bilden eine Einheit und bedingen einander. Die 
Idee der Aufklärung wurde hier auch bezüglich Gesellschaft und Medizin verfolgt. Insgesamt war 
diese Institution ihrer Zeit weit voraus.  
 
 

1. Der Architekt 
 
Isidore Canevale wird als Architekt des Josephinums genannt.534 Die Entstehung dieses 
Gesamtkunstwerkes kann als so komplex beschrieben werden, dass viele Personen zu seinem 
Gelingen wesentliche Beiträge geliefert haben. Der Planungs- und Bauprozess wurde von den 
Vorstellungen des Bauherrn und des Architekten getragen. Der Bauherr fand sich in der Person des 
Kaisers und seines Chirurgen. Der Architekt fand sich in Person des Hofarchitekten Isidore Canevale, 
einem ehemaligen Mitarbeiter im K.K. Hofbauamt, der zu jener Zeit als freier Architekt mit dem 
Entwurf von kaiserlichen Projekten beauftragt war. 
 

 
Abb. 73. Isidore Canevale. 
 
Isidore Marcellus Amandus Canevale wurde 1730 (der Tag ist nicht bekannt) im französischen 
Vincennes geboren. Nach seiner künstlerischen Ausbildung beim Pariser Hofarchitekten Giovanni 
Niccolò Servandoni (2. Mai 1695, Florenz – 19. Jänner 1766, Paris) den Erbauer der St. Sulpice war 
er weiter für diesen tätig.535 Als Servandoni 1760 mit der Inszenierung der Hochzeit von Erzherzog 
Joseph II. und Isabella von Parma beauftragt wurde, kam Canevale mit ihm nach Wien.536 Für diese 
Hochzeit wurde ein gewaltiger Aufwand betrieben. Zu dieser Zeit waren zahlreiche, vor allem 
französische Architekten in Wien tätig. Besonders bekannt war der aus Lothringen stammende Jean 
Nicolas Jadot, der 1753 die Aula der Universität – die heutige Akademie der Wissenschaften – 
schuf. 
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Seine eigene Hochzeit feierte Canevale in Wien, wo er im Jahr 1760 Gabriela Chemitre, die Tochter 
eines französischen Edelmannes, heiratete.537    
 
Schon bald zeigte sich Canevales radikale klassizistische Auffassung, die sich bei seinen Arbeiten 
für den Wiener Fürsterzbischof Kardinal Migazzi äußerte. Für diesen entstand 1763–1772 der 
klassizistische Dom in Waitzen/Vác in Ungarn. Dort entstand auch 1764 ein Triumpfbogen für das 
Kaiserpaar – Franz I. und Maria Theresia.538  
 
In Breslau entstand das berühmte Palais Hatzfeld in den Jahren 1765 bis 1773. Es zählt zu den 
bedeutendsten Werken des frühen Klassizismus in Mitteleuropa. Bislang galt es als frühes 
Hauptwerk des aus Schlesien stammenden Architekten Carl Gotthard Langhans – dem Architekten 
des Brandenburger Tors. Doch aufgefundene Pläne belegen eine bedeutende Rolle des Architekten 
Isidore Canevale, der sich ebenfalls um den Um- bzw. Neubau des Palais beworben hatte und als 
Entwurfsarchitekt wirkte, während Hatzfeld die Rolle des Ausführungsarchitekten übernommen 
hatte.539 
 

 
Abb. 74. Palais Hatzfeld, Breslau.   
 
In seinen ersten Wiener Jahren war Canevale aber auch mit Planungen für den kaiserlichen Garten 
in Laxenburg beschäftigt und konnte sich mit diversen Palaisausstattungen – wie dem Palais von 
Wenzel Johann Joseph Graf von Paar in der Wollzeile in den Jahren 1765 bis 1769 – profilieren.540  
Später wurde er mit Entwürfen für die Innengestaltung von Schloss Schönbrunn beauftragt und 
1766 in das Hofbauamt aufgenommen. Auch war er ab 1768 Direktor der Liechtenstein’schen 
Gartenanlagen in Südböhmen.541 1775 wurde er zum wirklichen Hofarchitekten ernannt und 
betreute fortan die Bauvorhaben der Vorstädte innerhalb des Linienwalls, wirkte aber in Einzelfällen 
auch an kaiserlichen Bauaufgaben andernorts mit. Als er im Jahr 1782 aus dem Hofbauamt 
ausschied, war er als freier Architekt meist mit Aufträgen des Kaisers befasst. Er starb am 2. 
November 1786 in Wien.542  
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In seinen Arbeiten verbindet sich die, für jene Zeit charakteristische Spannung zwischen Rokoko 
und dem revolutionär wirkenden Klassizismus, wodurch er formal seinem Lehrer Servandoni folgte. 
Die Wiener Architekturhistorikerin Renate Wagner-Rieger sieht Jacques Francois Blondl (1705 –
1774) als möglichen Lehrer, der mit seiner Forderung nach Logik in der Kunst auch der Frage nach 
dem Zweck eines Bauwerkes nachging. Das Streben nach der Erfüllung der Funktion eines 
Bauwerkes trat oft mit den rein künstlerischen Ansprüchen in ein Spannungsverhältnis – aus 
diesem Denken heraus würde Canevales radikale Stereometrie resultieren. Auf dieser Linie konnte 
er jedenfalls den Wünschen und Vorstellungen begegnen, die Joseph II. mit Architektur verband.543 
Er wurde schon bald zum architektonischen Begleiter des Kaisers, der ihn fortan regelmäßig für 
seine eigenen Bauaufgaben heranzog.  
Innerhalb des medizinischen Komplexes gelegen entstand von 1783 bis 1785  jenes Gebäude, das 
als das Hauptwerk Canevales gilt: das Josephinum. 
 
 

2. Die äußere Struktur  
 
Karl VI. verewigte sich mit seiner Residenz in Klosterneuburg, Maria Theresia mit Schönbrunn und 
Joseph II. mit dem Josephinum, einer Institution die er auf seine eigenen Kosten und nicht auf 
Staatskosten errichten ließ544 und er meinte selbst, dass er noch nie mit soviel Befriedigung Geld 
ausgegeben hätte, wie er es bei diesen Einrichtungen getan hatte.545 Für ihn zählte nicht das 
Prunkschloss, sondern die Prunkschule.  
 
Bildungseinrichtungen dienten auch der Repräsentation, Führungen durch diese „heiligen“ Hallen 
hatten Ähnlichkeit mit dem höfischen Zeremoniell einer Audienz. Kaiser Joseph II. zeigte seinen 
Gästen, vor allem Staatsgästen wie dem russischen Thronfolger, Großfürst Paul I. die medizinisch-
chirurgischen Einrichtungen.546 Er machte im Josephinum Führungen für seine Familie – für die 
Erzherzöge Leopold, Franz, Ferdinand und Max, sowie die Erzherzoginnen Christina und Beatrix, und 
Prinz Albert von Sachsen-Teschen.547 Hier machte Brambilla Vorführungen insbesondere der 
geburtshilflichen Modelle – vor zahlreichen Prinzessinnen.548 Die Sammlungen von Instrumenten, 
Präparaten, chirurgischen Bestecken und nicht zuletzt die Wachsfigurensammlung waren 
einzigartig in Europa. Repräsentation erfolgte hier nicht durch ultimative Kunstwerke, sondern 
durch Exponate der Wissenschaft – präsentiert in einem künstlerischen Rahmen. Das Josephinum 
kann somit als architektonisches Gesamtkunstwerk und als Manifest der Aufklärung in Österreich 
verstanden werden. 
 
Joseph II. erhielt bereits in seiner Jugend Unterricht in Architektur und sammelte selbst 
Architekturblätter. Bereits 1716 erschien posthum der Fürstlichen Baumeister von Paul Decker 
(1677 – 1713), worin er einen Mustergrundriss für ein Prunkschloss zeichnete.549  
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Abb. 75. Paul Decker, Der Fürstliche Baumeister , Grundriss des Haupt- oder Prunk-Geschosses, 1711. 
 
Das Deckersche Schloss ist als Dreiflügelanlage in Form eines großen „E“ mit einem dreiseitig 
geschlossenen Ehrenhof angelegt. Durch diesen gelangt man in einen Mittelrisalit, in welchem 
unmittelbar die zentrale, doppelte Prunkstiege gelegen ist. Von dort erreicht man den Festsaal, der 
nach außen, also zum Garten, orientiert ist. Vom Festsaal aus werden direkt die beiden fürstlichen 
Appartements – links für den Fürsten und rechts für die Fürstin – erschlossen. Die Raumfluchten 
dieser Appartements erstrecken sich über die gesamte Länge und werden über Eck in die beiden 
Seitenflügel geführt. Etwa in der Mitte dieser Seitenflügel befindet sich jeweils eine Nebenstiege. 
Zusätzlich verfügt die Anlage über zwei im Wandverband versteckte, aber mit einer Fensterachse 
versehene, Wendeltreppen. Die beiden Seitenflügel münden an den Enden in quadratische Räume, 
die an der Fassade risalitartig hervorgehoben sind. Im linken Raum ist die Kapelle untergebracht, 
hier sind vier Säulenpaare eingestellt, und eine der Fensternischen ist durch den Altar verstellt.550 
 

                                                                                                                                             
vornehmsten Ge- / mächern und Säälen eines ordentlichen Fürstlichen / Pallastes; 1. Teil, Jeremias Wolff, Augsburg, 
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Vergleicht man den Deckerschen Grundriss für ein Prunkschloss mit jenem des Josephinums vor der 
Zerstörung des Festsaales, so kann man frappierende Ähnlichkeiten feststellen. 

 
Abb. 76. Josephinum - Grundriss 1. Obergeschoss, Entwurfsplan 1783/1800 (publiziert). 
 

 
Abb. 77. Josephinum - Grundriss 1. Obergeschoss, Bestandsplan. 
 
Das Josephinum ist wie der Deckersche Musterentwurf für ein Prunkschloss als Dreiflügelanlage in 
Form eines großen „E“ mit einem einschließenden Ehrenhof angelegt. Durch diesen gelangt man 
ebenfalls in einen Mittelrisalit, in dem unmittelbar die zentrale, doppelte Stiege liegt. Von dort 
erreicht man den Festsaal, der hier primär als anatomischer Hörsaal fungierte und der nach außen, 
also zum Garten, orientiert ist. An den Festsaal schließen direkt die beiden Sammlungen an: links 
beginnend mit der Bibliothek, gefolgt von den naturwissenschaftlichen Exponaten, diversen 
Instrumenten und Präparaten, rechts waren die anatomischen Modelle aufgestellt. Die 
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Raumfluchten dieser Sammlungsräume erstrecken sich über die gesamte Länge und werden über 
Eck in die beiden Seitenflügel geführt. Etwa in der Mitte dieser Seitenflügel ist jeweils eine 
Nebenstiege angeordnet. Zusätzlich verfügt die Anlage über zwei im Wandverband versteckte, aber 
mit einer Fensterachse versehene Wendeltreppen. Die beiden Seitenflügel münden an den Enden in 
quadratische Räume, die an der Fassade risalitartig hervorgehoben sind. Im linken Raum ist der 
josephinische Lesesaal untergebracht, hier sind vier Säulen eingestellt und eine der Fensternischen 
ist durch die Büste Kaiser Josephs II. verstellt. 
 
Aus den fürstlichen Appartements des Deckerschen Mustergrundrisses sind im Josephinum 
Sammlungsräume geworden. Auf der „männlichen“ Seite, im Appartement des Fürsten werden die 
naturwissenschaftlichen Grundlagen vermittelt, Instrumente und Präparate aufbewahrt, auf der 
„weiblichen“ Seite, im Appartement der Fürstin, die Anatomie des menschlichen Körpers in Form 
von ästhetisch aufbereiteten und prächtig ausgestatteten Wachsmodellen gezeigt – Anatomie als 
Kunst. 
 
Die wichtigsten Räume waren der anatomische Hörsaal und der Lesesaal. Erster bildete in etwa die 
Form eines Halbkreises und liegt exakt im zentralen Schnittpunkt des großen „E“. Der Lesesaal in 
Form eines Quadrats liegt am äußeren Fußpunkt des großen „E“. 
 
In die Grundrissform des Josephinums lassen sich drei Buchstaben einschreiben: E, F und dreimal I 
– die aus den beiden Seitentrakten und dem Mitteltrakt gebildet werden. Unter Freimaurern des 18. 
Jahrhunderts hatten diese Buchstaben eine große Bedeutung. 1783 wurde in Wien die Loge „Zur 
wahren Eintracht“ gegründet, außerdem war Englisch die Sprache der Aufklärer:                                                  
Diese Buchstaben könnten für das kaiserliche Siegel E (Enlightement), F (Friendship) und die drei I 
(Iospehus II.)551 – Joseph II., der Aufklärer und Menschenfreund – stehen. 
 
Doch auch in einem weiteren architekturtheorischen Werk des 18. Jahrhunderts findet sich ein 
Beispiel, das große Ähnlichkeiten mit dem Josephinum aufweist: Das Schönbornsche Schloss 
Weissenstein in Pommersfelden, dargestellt in Johann Friedrich Penthners (17. Mai 1693, 
Fürstenwalde – 17. September 1749, Göttingen) Vierter Theil der ausführlichen Anleitung zur 
Bürgerlichen Baukunst.552 
Johann Friedrich Penther war Architekturtheoretiker, Ökonom und Philosoph, wurde 1736 an die 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen berufen. Die Anleitung zur Bürgerlichen Baukunst stellt 
sein Hauptwerk dar und behandelt die Baukunst in all ihren Aufgaben. Die Bildtafeln zeigen 
Paläste, Kirchen, Wohnhäuser, Säulenordnungen, Triumphbögen, Kasernen, Zuchthäuser und 
Theater. 
 
Schloss Weissenstein wurde 1711 bis 1718 für Lothar Franz von Schönborn (4. Oktober1655,  
Steinheim/Main – 29. Jänner1729, Mainz), Fürstbischof von Bamberg und Kurfürst von Mainz in 
Pommersfelden bei Bamberg erbaut. Es gilt als „Gründungsbau“ des fränkischen Barock. Mit der 
Planung wurde der Baumeister Johann Dientzenhofer (25. Mai 1663, St. Margarethen, Landkreis 
Rosenheim – 20. Juli 1726, Bamberg) beauftragt, wobei sich Schönborn intensiv in die Planung 
einbrachte und seinen Neffen in Wien konsultierte. Dort  wurden die Pläne Johann Lukas von 
Hildebrandt, dem kaiserlichen Hofarchitekten und Günstling Friedrich Karls, in Wien vorgelegt, wo 
dieser sie teilweise überarbeitete. 
 
Schönborn wollte mit einem eigenen Stil ein Gegengewicht zu den Formvorstellungen von 
Frankreich und Österreich in seinen Landen – von Bamberg bis Mainz – setzen. So schrieb er die 

                                            
551 Stohl, Alfred, Der Narrenturm oder die dunkle Seite der Wissenschaft, Böhlau Verlag, Wien, 2000, 128. 
552 Penthner, Johann Friedrich, Vierter Theil der ausführlichen Anleitung zur Bürgerlichen Baukunst, Pfeffel, Augsburg, 
1744.  
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Lage und Einteilung der Säle und Raumfolgen vor allem das große, für die damalige Zeit einmalig 
weiträumige Treppenhaus als Kernraum vor. Schon während der Planung 1712 bis 1713 machte er 
es zur Grundbedingung, dass die Idee seiner Stiege, nicht abgeändert werden dürfe.553 
 

 
Abb. 78. Schloss Pommersfelden, dargestellt in der Anleitung zur Bürgerlichen Baukunst, 1744. 
 
Kürzlich wurde in diesem Zusammenhang in der Wiener Nationalbibliothek ein bemerkenswerter 
Fund gemacht: zwei originale Zeichnungen zum Schönbornschen Schloss in Pommersfelden, wobei 
das Blatt mit dem Grundriss des Hauptgeschosses, eine grundlegend andere Lösung des Hauptteiles 
des Schlosses anbietet als ausgeführt. Doch diese Lösung ist dem Josephinum umso ähnlicher.  
 
Das Josephinum ist wie das Schloss in Pommersfelden als Dreiflügelanlage in Form eines großen „E“ 
mit einem einschließenden Ehrenhof angelegt. Durch diesen gelangt man in einen Mittelrisalit, in 
dem unmittelbar die zentrale, doppelte Prunkstiege liegt, die in Pommersfelden sehr viel Raum 
einnimmt. Von dort erreicht man den Festsaal, der in Pommersfelden allerdings nicht als halbrund, 
sondern als oval ausgeführt ist und aus der Gebäudefront herausragt. Zwar sind auch in 
Pommersfelden Gangflächen zum Ehrenhof orientiert, allerdings setzen diese hier erst in den 
Seitentrakten an. In diesen sind gleichsam Seitenstiegen an etwa gleicher Stelle wie im Josephinum 
angeordnet, und die Seitentrakte schließen mit an den Enden angedeuteten gleichfalls dreiachsigen 
Eckpavillons mit akzentuierten Walmdächern ab. 
 

                                            
553 http://www.liechtensteinmuseum.at/de/pages/2920.asp, 30. April 2011. 
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Aufgrund der Quelle wäre es wahrscheinlich, dass diese Dokumente aus dem Besitz von Joseph II. 
stammen bzw. er davon Kenntnis hatte.554 
 
Mit dem Josephinum wurde erstmals ein Gebäude von zentraler öffentlicher Bedeutung nicht in der 
Stadt, sondern, im Sinne der josephinischen Stadterweiterung, in der Vorstadt errichtet. Dabei 
findet die Disposition des Josephinums eine Entsprechung in der Nationalbibliothek am 
Josephsplatz, der zweiten öffentlichen Bildungseinrichtung, die für die aufgeklärte Politik  
Josephs II. sinnbildhaft steht. In beiden Fällen handelt es sich um dreiflügelige Anlagen mit 
Mittelrisalit und von beiden gibt es Ansichten von Carl Schütz. Jene des Josephinums ist Johann 
Alexander von Brambilla gewidmet.555 Diese Darstellung ist auch im Detail sehr bemerkenswert, 
denn vor dem Ehrenhof kann man eine Kutsche erkennen, die angehalten hatte, und aus der 
Brambilla eben ausgestiegen war und nun von Professoren und Studenten der Akademie begrüßt 
wurde.556   
  

   
Abb. 79. Schloss Pommersfelden, Grundriss, abweichende Entwurfspläne, Fund in der Österreichischen 
Nationalbibliothek.  
 
Die Lage des Josephinums ist dabei höchst attraktiv, denn sie befindet sich in einem durchgrünten 
und sonnigen Umfeld diverser Gartenpalais, direkt gegenüber dem Gartenpalais des Prinzen 
Dietrichstein, dem heutigen französischen Kulturinstitut, und nahe dem Gartenpalais des Fürsten 
Liechtenstein in der Liechtensteinstraße. Schräg visavis wohnte Mozart in einem Gartenhaus von 
1788 bis 1789. 
 

                                            
554 http://www.riha-journal.org/articles/2010/weinberger-planmaterial-balthasar-neumann, 30. April 2011. 
555 Witzmann, Reingard, Schöne Aussichten – die berühmten Wien-Bilder des Verlags Artaria, Christian Brandstätter 
Verlag, Wien, 2007, 146. 
556 Historisches Museum der Stadt Wien (Hg.), Zauberflöte – Mozart in Wien, Katalog zur Ausstellung, Eigenverlag der 
Museen der Stadt Wien, Wien, 1990, 196. 
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Die streng symmetrische dreigeschossige Dreiflügelanlage ist durch einen kräftig vortretenden 
Mittelrisalit und durch seitlich an den Enden angedeutete Eckpavillons mit akzentuierten 
Walmdächern gekennzeichnet. Dabei bildet das Josephinum einen für Wien ganz ungewöhnlichen 
französischen Ehrenhof – ursprünglich gekiest und völlig leer, der an der offenen Seite durch einen 
Gitterzaun mit vasenbekrönten Pfeilern abgeschlossen wird. Diese Pfeiler rahmen jeweils eines der 
drei Tore, wobei das mittlere – wie man auch auf dem Stich von Carl Schütz erkennen kann, als 
Eingang diente. Entlang der Mittelachse lagen der Haupteingang, das Stiegenhaus und die alte 
Aula, und von hier gelangte man weiter in den Garten und zu einem Brunnen. Der Abschluss der 
offenen Seite des Ehrenhofes mit Pfeilern, Gittern und Toren ist typisch für französische 
Stadtpalais. 
 

 
Abb. 80. Das Josephinum nach einem Stich von Carl Schütz mit Widmung an Brambilla, erschienen bei Ataria, um 1787. 
  

 
Abb. 81. Detail – Brambilla wird begrüßt.  
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Joseph II. und Brambilla hatten in Frankreich ausführlich das Formenrepertoire des Klassizismus 
kennengelernt. Hier war der Boden schon früher bereitet als anderswo. Er trat zu Beginn als 
barock-klassizistischer Repräsentationsstil unter Ludwig XIV. in Erscheinung und folgte rationalen 
Strukturprinzipien nach dem Vorbild der Antike und der Renaissance.557 
Der Kaiser und sein Chirurg waren von der Architektur Ludwig XIV. nachhaltig beeindruckt. Bei 
ihrem Besuch des Hotel des Invalides faszinierte nicht nur das inhaltliche Konzept –
Wohlfahrtseinrichtung für Veteranen – sondern auch der formale Ansatz.  
Formale Vorbildwirkung für das Josephinum und das Garnisonspital sind anhand mehrerer Elemente 
zu erkennen: Die Trennung der Geschosse durch ein breites Band, wie es in den Höfen des Hotel des 
Invalides  zu finden ist, findet sich auch in den Höfen des Garnisonspital, ebenso die 
Fenstergliederungen und die Fassadenfarbe – hellocker.558 Die Ausbildung der Dachlünetten wurde 
fast bis ins Detail auf das Josephinum übertragen.  
 

     
Abb. 82 und 83. Altes Garnisonspital nach der Sanierung – großer Garnisonshof und historische Fenster außen..  
 

     
Abb. 84. Hotel des Invalides -  Innenhof Dachlünetten.            Abb. 85. Josephinum -  Dachlünette. 
 
Ludwig XVI. machte seiner Frau Marie Antoinette in Versailles ein kleines Schloss zum Geschenk, 
und dieses wurde zu ihrem privaten Refugium, in dem sie auch ihre Gäste empfing: Petit Trianon. 
Entstanden um 1760 und vollendet um 1775, gilt es als Initialbau des französischen Klassizismus.559  
Die Fassade weist fünf Achsen und drei Geschosse auf, gleich wie beim Mittelrisalit des 
Josephinums, was Zufall sein mag. Auffallend hingegen ist die Ähnlichkeit in der Fassadenstruktur: 
Sockelgeschoss mit gleichmäßigen Quaderbänden wie sie auch beim Josephinum zu finden sind,   

                                            
557 Lutz, Dagmar, Wie erkenne ich? Die Kunst des Klassizismus, Belser Verlag, Stuttgart, 2006, 22. 
558 Rath, Günther, BDA (Hg.), Objektakten, 1090 Wien, Währingerstraße 25, Zahnklinik – Ehem. Garnisonspital, 
Untersuchungen zur Denkmalpflege, 2006, 5. 
559 Lutz, Dagmar, Wie erkenne ich? Die Kunst des Klassizismus, Belser Verlag, Stuttgart, 2006, 22f. 
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einer Beletage und einem zweiten, deutlich niederen Obergeschoss wie beim Josephinum, und die 
Vorbauten weisen Gehänge in hellem ockerfarbenem Sandstein auf, wie sie in ganz ähnlicher Form 
beim Josephinum zu finden sind und in Wien als josephinische Zopfgehänge bekannt geworden 
sind. 
 

     
Abb. 86. Hotel des Invalides - Außenansicht.                           Abb. 87. Hotel des Invalides - großer Hof. 
 
Auch die Académie royale de chirurgie wurde zum Vorbild genommen, und so notierte Brambilla 
stolz in seiner Beschreibung des Josephinums dazu: „Unser Haus ist zweihundertsiebzig Fuss lang 
und hat drei Stockwerke, die Akademie in Paris hat nur zwei.“560  
 
Noch heute stellt sich die Akademie in Paris als repräsentatives klassizistisches Bauwerk mit 
monochromer Sandsteinfassade und blaugrauen Fensterprofilen dar.  
Sandstein war in Paris ein sehr gebräuchlicher Baustoff für Fassaden, der materialtreue Farbton – 
nämlich ein helles Ocker – harmonierte sowohl mit dem Formenkanon des aufkommenden 
Klassizismus französischer Prägung, als auch mit dem damaligen Erscheinungsbild von Bauten der 
Antike. 
Dieser Farbton der Fenster lässt bei entsprechendem Licht die Verglasung des Fensters mit den 
Profilen zu einer farblichen Einheit verschmelzen und so die Fensternische als homogene Fläche 
und das Fenster insgesamt größer erscheinen. Wenn man bedenkt, dass die Scheibengrößen in 
Abhängigkeit von Kosten und technischen Möglichkeiten gewählt worden sind, so handelt es sich 
dabei um einen nachvollziehbaren Trick. 
 
Der josephinische Klassizismus als architektonische Ausdrucksform übernahm deutlich Formen und 
Farben aus Frankreich. Peter Parezan erklärte die Entstehung des Klassizismus folgendermaßen: 
„Der Klassizismus, Louis-seize, Zopf oder auch Josephinischer Stil genannt, entsprach der 
Geisteshaltung der Aufklärung und war die natürliche Reaktion auf das verschnörkelte Rokoko. 
Gefördert durch die Wiederentdeckung von Pompeji und Herculaneum, griff man – zunächst in 
Frankreich – begeistert nach den einfachen und linearen Formen der griechischen und römischen 
Antike.“561 
 
Die Fassade des Josephinums ist gekennzeichnet durch ein genutetes Sockelgeschoss mit 
bandartiger Quaderung. Darüber sitzen ionische Pilaster auf, die über die beiden Obergeschosse 
reichen. Diese beiden Obergeschosse sind lediglich durch einen hinter den Pilastern laufenden Fries 

                                            
560 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, 78. 
561 Parenzan, Peter, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Zum josephinischen Möbelstil, in: Stift Melk – 
Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980, 212f. 
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abgesetzt, wobei das Hauptgeschoss – dem Palaistypus folgend – deutlich höher als das zweite 
Obergeschoss gehalten ist.  
 
Generell folgten Fassadengliederungen Gesetzmäßigkeiten. Der Zirkel war ein wichtiges 
Zeicheninstrument und es war naheliegend ein einmal genommenes Zirkelmaß auch auf andere 
Bauteile zu übertragen. Karl Freckmann hat sich eingehend mit Proportionen in der Architektur 
beschäftigt und anhand der Fassade des Petit Trianon einerseits den „Goldenen Schnitt“ mit einem 
Seitenverhältnis aus 5:3 eingesetzt und andererseits das „Goldene Dreieck“ zur Anwendung 
gebracht.562 
Dieses „Goldene Dreieck“ basiert auf einem Winkelmass von 36°, das sich aus dem Pentagramm 
ableitet und im „Goldenen Schnitt“ schneidet. Das Pentagramm war das Lieblingszeichen Platos 
und seiner Schüler und gilt bis heute im Volksaberglauben als Symbol magischer Abwehr alles 
Bösen und wird auch als „Drudenfuss“ bezeichnet.563 
 

 
Abb. 88. Die Proportionen des Petit Trianon in der Ansicht.. 
 
Auch die Proportionen der Fassade des Josephinums folgen dem „Goldenen Schnitt“ – 5:3.  
Horizontal verhält sich der Wandanteil zum Fensteranteil 5:3, der Mittelrisalit zum Seitenrisalit 5:3, 
entlang der Fassadenfront (Seitenrisalit – Hauptflügel – Mittelrisalit - Hauptflügel – Seitenrisalit) 
finden sich die Maßzahlen 3-5-5-5-3.  
 

Abb. 89. Die Proportionen des Josephinums unter Anwendung von  Goldenem Schnitt und Goldenem Dreieck. 
 
Auch vertikal lässt sich dieses Zahlenverhältnis verfolgen: der bandartige Fries zwischen 1.  

                                            
562 Freckmann, Karl, Proportionen in der Architektur, Verlag Georg D.W. Callwey, München, 1965, 202f. 
563 Ebenda, 7. 
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Obergeschoss und 2. Obergeschoss teilt die Fassade 5:3, das 1. Obergeschoss verhält sich zum 2. 
Obergeschoss 5:3, der Sockel zur Attika 5:3.  
So lässt sich der gesamte Baukörper in kleinere Einheiten auflösen und wiederum in 
gleichbleibende Proportionen teilen. 
 
Ähnliches gilt für die Anwendung des „Goldenen Dreiecks“, das seinen Ausgangspunkt in der Krone 
auf der Attika des Mittelrisalits nimmt. Setzt man dieses Winkelmaß stehend und liegend ein, so 
lassen sich sämtliche Schlüsselpunkte zur Proportionierung treffen.  
 
Das Formenrepertoire der Außengestaltung besteht – abgesehen von den Kapitellen und  
Balustern – aus Vasen auf den Pfeilern, die den Ehrenhof umschließen, Eichenlaubgirlanden – auch 
josephinische Zopfgehänge genannt – über den Hauptfenstern und einem Fries zwischen den 
beiden Obergeschossen, der aus einer abstrahierten Abfolge von Speeren und Schilden besteht, die 
auf den militärischen Hintergrund des Gebäudes verweisen. Bemerkenswert ist, dass diese drei 
Elemente formale Bindeglieder zwischen der Außen- und Innengestaltung sind, denn diese finden 
sich innen in verkleinerter Form in den Schauräumen und kumulieren im bedeutendsten Raum, dem 
Lesesaal der Bibliothek. 
 
Die Farbgebung klassizistischer Fassaden reflektierte ebenfalls die Eindrücke der Wiederentdeckung 
antiker Bauwerke wie jene, die man auch in Pompeji fand. Ihre damalige Erscheinung war geprägt 
von Steinsichtigkeit, deren Ockertöne man nun auch auf Putzfassaden übertrug.  
Die Fassade des Josephinums erscheint heute in schmutzigem Weiß mit weißen Fensterprofilen, die 
gitterartig hervortreten und mit den Glasflächen kontrastieren. Dieses Erscheinungsbild steht im 
krassen Gegensatz zu den Intentionen der am Bau Beteiligten, denn Ziel war es, eine ähnliche 
Wirkung zu erzielen, wie sie Joseph II. und Brambilla bereits in Paris sehen konnten. Doch in Wien 
gab es keine reichen Sandsteinvorkommen, die zu diesem Zweck geeignet gewesen wären – die 
Wiener Bautradition war geprägt von Putzfassaden. Darauf waren auch die Wiener Bauhandwerker 
in ihren Fähigkeiten ausgerichtet. Natursteinelemente wurden sparsam nur für feingliedrige und 
stark beanspruchte Bauteile verwendet, und auch am Josephinum sind Sockel, Fenster- und 
Türleibungen, Friese, Ornamente und Kapitelle aus Naturstein hergestellt, während die übrigen 
Teile, insbesondere die Nullflächen, in Putz hergestellt worden sind. Ob nun die Natursteinteile auf 
Sicht gedacht waren ist äußerst fraglich. Vielmehr war es gebräuchlich, diese zusammen mit den 
Putzteilen einheitlich zu schlämmen. 
 
Für die Natursteinelemente wurde weitgehend Kalkstein verwendet, wahrscheinlich Leithakalkstein. 
Man darf hier den sogenannten Kaiserstein annehmen, dieser war nur für K.K. bzw. später für K.u.K. 
Bauten reserviert und wies die beste Qualität des gesamten Steinbruches auf.564 
„Die Schlämme hatte nicht nur den Sinn, die Farbe zu egalisieren, sondern auch den Stein, der bei uns 
im Wiener Raum nicht von besonderer Güte ist, zu schützen. Da meist Kalkschlämme angewendet 
wurde, ist diese mit dem Kalkstein eine gute chemische Verbindung eingegangen, ja hat die 
Steinoberfläche sogar gefestigt. Als Opferschichte war sie leichter zu erneuern als die eigentliche 
Steinoberfläche.“565 
 
Die Attika mit Inschrift ist in der Hauptfläche ebenfalls in hellem Leithakalkstein ausgeführt. Es gilt 
als sehr wahrscheinlich, dass dieser steinsichtige Bereich die Farbvorlage für die gesamte Fassade 
gegeben hat. Dieser Farbton bzw. die Steinsichtigkeit mit Fugen ist sowohl auf dem Stich von Carl 
Schütz aus der Entstehungszeit, als auch auf historischen Fotografien aus der Zeit um 1900 zu 
erkennen. 
 
                                            
564 Stuhlberger, Gabriele, Miromentwerk, Josephinum – Untersuchung Naturstein, 2011, 1. 
565 Ebenda, 1. 
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Der Putz enthielt Sandzuschlag mit einem natürlichen hellen Ockerton, wahlweise mit einem 
Rosastich, und dieser Putz kann als original putzsichtig angenommen werden.566 Das betrifft nicht 
nur die Nullflächen und Bänderungen, sondern auch hervorragende Bauteile wie das Traufengesims. 
Die barocke Putzschicht der Erstfassung enthält ockerfarbene Quarzkörnung. Dieser Ockerton 
konnte auch an zahlreichen anderen Bauteilen nachgewiesen werden.567 Anders als bei einem 
monochromen Farbanstrich entsteht eine leicht changierende und dadurch lebendige Struktur, die 
dem Charakter von Naturstein sehr nahe kommt.  
 
Aufgrund der Vorbildwirkung der französischen Sandsteinbauten, des Vergleichs mit den anderen 
Gebäuden dieses Komplexes, Garnisonspital und Narrenturm, der Interpretation der Befundungen 
an Ort und Stelle und der Auswertung der Laboruntersuchungen des Bundesdenkmalamtes568 ergibt 
sich für die Erstfassung der Fassade des Josephinums eine monochrome Ausgestaltung in einem 
hellen Ockerton, der auf den Farbton der Natursteinattika abgestimmt war. 
 
Das Josephinum sollte bald Vorbildwirkung auf wissenschaftlichem und architektonischem Gebiet 
einnehmen. In einem ähnlichen hellen Ockerton, aus dem sich später das etwas kräftigere 
sogenannte „ärarische Gelb“ entwickelte, wurden auch die josephinischen Schulen und die anderen 
öffentlichen Gebäude, die nach Standardentwürfen realisiert worden waren, gefasst. So fand dieser 
Farbton in den gesamten habsburgischen Erblanden und den weiteren Ländern Verbreitung und 
wurde bald zu einer allgemeinen Mode. Schloss Schönbrunn ist dafür das möglicherweise 
bekannteste Beispiel, fünf Jahre vor Eröffnung des Josephinums erhielt Schloss Schönbrunn im 
Auftrag von Kaiser Joseph II. eine neue farbliche Fassung der Fassaden. Joseph II. wählte einen 
hellen Ockerfarbton mit einem leichten rosa Stich, dazu weiße beziehungsweise hell-beige 
Gliederungselemente.569  
Damit kann Schloss Schönbrunn als Farbvorlage für das Josephinum angesehen werden. 
 
Kaiser Joseph II. setzte im Jahr seiner Frankreichreise und bis weit in die 1780er Jahre hinein in 
Schönbrunn zahlreiche Baumassnahmen – vor allem im Bereich der Außenanlagen – und bewirkte 
damit die Transformation einer barocken Schlossanlage in Richtung eines klassizistischen 
Gesamtkunstwerks. Auch die Symbolik, wie die subtile Verwendung des Reichsadlers, der sich auch 
im Lesesaal des Josephinum wiederfindet, ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert.570 Damit 
einher ging auch die farbliche Transformation von Schönbrunn im Lauf des 18. Jahrhundert von 
hellen, rötlichen  bzw. ziegelfarbenen sowie gebrochen-weißen Tönen, über relativ dunkle 
Ockertöne mit Weißgliederungen bis hin zu einem hellen Ockerfarbton mit einem leichten rosa 
Stich, verständlich.571 Eine Fassadenfarbe, die versucht, Natursteinelemente zu imitieren, ist gerade 
bei einer Formensprache, die durch ihre Gestaltung und Gliederung Natursteinquader und andere 
Steinelemente zu imitieren sucht, naheliegend. Noch heute wird im Volksgedächtnis die 
Verwendung von Ocker für öffentliche Gebäude der Kaiserzeit auf Kaiser Joseph II. zurückgeführt, 
wobei dies mit den geringen Kosten dieser Farbe begründet wird. Das alleine ist aber kein 
schlüssiges Argument, denn Kalkweiß war günstiger, also dürfte die gewünschte ästhetische 
Wirkung dabei nach Ansicht des Verfassers doch im Vordergrund gestanden sein.  

                                            
566 BDA, Laborbericht Fassadenuntersuchungen 1090 Wien, Währingerstraße 25 – Josephinum Mag. Karl Scherzer, 2006, 
1f. 
567 BDA, Objektakten, 1090 Wien, Währingerstraße 25, Blassnig, Georg, Laborbericht Fassadenuntersuchungen 1090 
Wien, Währingerstraße 25 – Josephinum, 2006, 1ff.  
568 BDA, Objektakten, 1090 Wien, Währingerstraße 25, Zahnklinik – Ehem. Garnisonspital Rath, Günther, 
Untersuchungen zur Denkmalpflege, 2006, 5. 
569 http://www.schoenbrunn.at/unternehmen/forschung-aktuell/schoenbrunner-gelb.html, 04. 03. 2011. 
570 Mit Hilfe der beiden Obelisken am Eingang zum Ehrenhof in Schönbrunn und der Attika der Gloriette entsteht ein 
Spiel der fliegenden Adler. Nähert man sich über die Schönbrunner Schlossallee, so „taucht“ der goldene Adler, der auf 
der Gloriette sitzt, scheinbar ab, während die beiden Adler auf den Obelisken in den Horizont aufsteigen. 
571 http://www.schoenbrunn.at/unternehmen/forschung-aktuell/schoenbrunner-gelb.html, 04. 03. 2011. 
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Die Strömung des Klassizismus ist in diesen Jahren in weiten Teilen Europas zu finden. Von Paris 
ausgehend findet man sie im Georgianischen London und im Fredericianischen Berlin, und sie kann 
daher gegenüber dem spezifisch österreichischen Barock als „internationaler Stil“ bezeichnet 
werden.  
 
Für die Menschen in den habsburgischen Erblanden und den weiteren Ländern war dieser Stil neu 
und gewöhnungsbedürftig.572 Nach den üppigen Formen des Barock, herrschen nun schlichte und 
strenge Formen vor. Kein Wunder, dass dieser Stil wegen seiner Reduziertheit als 
„Kasernenarchitektur“ missverstanden und abgelehnt wurde. Damit wurde eine Entwicklung, die 
sich im Wesentlichen erst im 19. Jahrhundert vollzog, vorweggenommen.573 Aussagen aus dieser 
Zeit sind daher nicht als qualitative, sondern als emotionale Interpretation zu verstehen.  
Ein Phänomen, das sich gut hundert Jahre später mit dem Haus am Michaelerplatz von Adolf Loos 
oder mit der Postsparkasse von Otto Wagner wiederholte. Schlichte und undekorierte Fassaden 
wurden von weiten Bevölkerungsteilen, einschließlich des konservativen Kaiser Franz Joseph I., 
abgelehnt.   
 
Der Ehrenhof selbst war – so wie auch in Schönbrunn – gekiest, frei von Pflanzen und auch ohne 
den heutigen Hygieiabrunnen konzipiert. Der Steinbrunnen ist an den Ecken leicht abgerundet und 
hat in der Mitte einen Sockel mit einem Richtung Währingerstraße blickenden Medusenhaupt als 
Wasserspeier. Darüber steht mit etwas nach rechts gewendeter Gestalt Hygieia (=Gesundheit), in 
ihren leicht angehobenen Armen hält sie eine Schlange (Äsculapnatter) und eine Schale. Sie bildet 
das weibliche Gegenbild zum griechischen Gott der Heilkunde, Asklepiós, dem Sohn des Apollon 
und der Koronis. 574 
Ihr Gesichtsausdruck erschien ein wenig uniform, wie das häufig bei antiken Statuen der Fall ist.  
Diese Brunnenfigur wurde aus Blei von Johann Martin Fischer (2. November 1740, Bebele, früher 
Ortsteil von Hopfen am See, heute Stadt Füssen, Allgäu – 27. April 1820, Wien) erst im Jahr 1800 
gefertigt575 und auf Betreiben von Kaiser Franz II. aufgestellt. Fischer galt als bedeutender Anatom 
und Bildhauer, er war Lehrer an der Akademie der bildenden Künste und schuf 1817 auch den 
Brunnen am Franziskanerplatz. 
Der Brunnen im Ehrenhof des Josephinums sprudelte laufend Wasser und war auch für die 
Wasserversorgung vorgesehen, denn im ausgehenden 18. Jahrhundert war die Wasserversorgung in 
den Vorstädten keineswegs sichergestellt, und so hatte dieser Brunnen auch eine wichtige 
Versorgungsfunktion. Darüber hinaus diente er im Notfall als Löschwasserspeicher.576 
Dennoch läuft der Hygieiabrunnen dem ursprünglichen Konzept zuwider, das eine zentrale und 
direkte Wegverbindung zwischen dem mittleren Ehrenhoftor und dem Haupteingang vorgesehen 
hatte, wie auf zahlreichen Darstellungen der ersten Jahre gut ersichtlich ist. 
 
Gekrönt wurde das Josephinum durch den Attikaaufsatz mit einer mächtigen Wappenkartusche mit 
Doppeladler und goldenem Vlies, darüber der österreichischen Krone, gerahmt von Greifen – zwei 
Löwenkörper mit Vorder- und Hinterläufen und Adlerköpfen mit Schwingen – und dahinter 
Trophäen. 
Darunter findet sich heute folgende lateinische Inschrift: 

                                            
572 Man denke an die noch heute allgemein verbreitete Vorstellung, dass Kaiser Joseph II. in seiner Sparsamkeit nur 
strenge und monotone „Kasernenarchitektur“ hervorgebracht hätte. 
573 Hartmann, Ralf Frank, Von königlicher Weltflucht zu bürgerlicher Staatsutopie, Dissertation Philipps-Universität 
Marburg, Berlin, 1997, 91.   
574 Hunger, Herbert, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Verlag Brüder Hollinek, Wien, 1988, 82f.  
575 Skopec, Manfred; Gröger, Helmut, Anatomie als Kunst, Christian Brandstätter Verlag, Wien, 2002, 37. 
576 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 79. 
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PROVIDENTIA  ET  AVSPICIIS 
IMP. CAES. IOSEPHI. II 

P.F. 
SCHOLA  ANATOMICO  MEDICO  CHIRVRGICA. 

MILITIVM  VVLNERIBUS  ET  MORBIS  CVRANDIS  SANANDISQVE  INSTITVTA 
OMNI  SVPELLECTILE  SALUTARIS  ARTIS  QUAE  MANU  MEDETVR  INSTRVCTA 

ANNO. R: S: MDCCLXXXIV 
 
In kluger Voraussicht und auf Befehl des Kaisers und Königs Joseph II., des frommen und 
glücklichen, wurde diese Medizinisch-anatomisch-chirurgische Schule zur Heilung der Wunden und 
Krankheiten der Soldaten eingerichtet und mit allen Gerätschaften der Heilkunst, welche mit der 
Hand ausgeführt wird, ausgerüstet im Jahre 1784.  
 
Brambilla zitiert die Inschrift allerdings mit feinen Unterschieden: 
 

PROVIDENTIA . ET. AVSPICIIS. 
IMP. CAES. IOSEPHI. II. 

P.F. 
SCHOLA .  MEDICO .  CHIRVRGICA .  MILITIVM .  VVLNERIBUS .  ET .  MORBIS 

CVRANDIS .  SANANDISQVE .  INSTITVTA .  THEATRO .  ANATOMICO .  ET .  OMNI. 
SVPELLECTILE .  SALUTARIS .  ARTIS .  QUAE .  MEDETVR .  INSTRVCTA 

ANNO R. S. MDCCLXXXV. 
 
Jedenfalls holte Brambilla die Zustimmung von Josephs II. für die Formulierung ein.577 Sie brachte 
die Funktion dieser Institution in geeigneter Weise zum Ausdruck, nämlich dass hier Medizin 
zusammen mit Chirurgie unterrichtet wurde, was nicht der Vorstellung eines jeden Mediziners 
entsprach.  
 
Das Josephinum wurde nicht nur zum Manifest der Politik Joseph II., sondern auch zum Manifest 
der Lehrmeinung von Medizin und Chirurgie  Brambillas. Für den Kaiser und seinen Chirurgen, für 
beide wurde dieses Haus zum Sinnbild ihres Lebenswerkes. 
 
Beschrieben hatte Brambilla sein Lebenswerk knapp vor seinem Tod im Jahre 1800 in der Appendice 
alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione degli Spedali, della Fabbrica 
dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli degli 
Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco … dal 1750 Fino  al 1800. Dazu gibt es einen 
Appendice, in dem speziell auf das Josephinum und seine Entstehung eingegangen wird. Dort findet 
sich auch die Beschreibung einer Begebenheit, die die Eifersucht und Spannung jener Jahre 
wiedergibt: 
 „Wer hätte geglaubt, dass es der medizinischen Fakultät nicht gefallen würde? Der Dekan derselben 
hat sich über mich beklagt, weswegen der Kaiser mit mir sprach, und ich antwortete ihm, dass es mit 
seiner Genehmigung angebracht wurde und dass ein Wink von ihm reichen würde es wieder zu 
entfernen; Er aber wollte, dass es dort blieb. Ich reflektierte mit ihm dann die Tatsache, dass es nicht 
die Inschrift war, die der medizinischen Fakultät nicht gefallen hatte, sondern die Bezeichnung 
Medizinisch-Chirurgische Schule, weil wenn man sie nur Chirurgisch-Medizinisch genannt hätte, 
wäre es nicht so schlecht angenommen worden. Ein anderes Motiv für die Verärgerung war, dass als 
dieses herrliche Gebäude errichtet worden war, viele Ärzte geglaubt hatten, dass man dieses für die 

                                            
577 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara Peintinger, 
79. 
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medizinische Fakultät bauen würde, und nicht davon überzeugt werden konnten, dass man dort eine 
chirurgische Akademie erbauen würde. Jetzt, da sie dieselbe Nützlichkeit anerkennen, befürworten 
sie das Institut und schätzen den Stifter.“ 578  
 

 
3. Die innere Struktur 
 
Nach außen vermittelt das Josephinum den Eindruck eines Repräsentationsbaues, diesen Anspruch 
erfüllte es auch in seinem inneren, doch hier wird er verknüpft mit utilitaristischen 
Gesichtspunkten, ganz im Sinne des Josephinismus.  
 

 
Abb. 90. Josephinum - Grundriss Erdgeschoss, Bestandsplan. 
 
Die Beschreibungen, die sich im „Appendice“ finden, geben einen guten Eindruck davon, wie sich 
das Josephinum, baulich betrachtet, in seiner Erstfassung darstellte, und wie die Räume in den 
ersten Jahren genutzt worden sind. Sogar einzelne Einrichtungsgegenstände bzw. 
Sammlungsexponate werden beschrieben.579 
Betrat man also das Josephinum über den Haupteingang im Mittelrisalit, so gelangte man durch 
das Prunkstiegenhaus und den Erschließungsgang in die Aula (E-5 / EG.22, 23, 23a, 24, 26 und 27 – 
die erstgereihten Raumbezeichnungen sind den Planunterlagen des „Appendice“ entnommen, die 
zweit gereihten Raumbezeichnungen sind aktuell und dienen der leichteren Orientierung). Dieser 
große, gewölbte Raum mit zwei eingestellten Pfeilern hatte die Form eines verlängerten Halbkreises 
und lag direkt unter dem anatomischen Hörsaal. Die Aula lag also im Zentrum des Gebäudes. Von 
diesem hellen, sonnendurchfluteten Raum hatte man Ausblick ins Grüne – in den kleinen 
Garnisonshof. Die Aula war jedoch mit keinem der anderen Räume verbunden und hatte nur einen 
axialen Ausgang in diesen bepflanzten Gartenhof. Dieser Raum diente den Studenten als 

                                            
578 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara Peintinger, 
79. 
579 Ebenda, 38f. 
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Wartezone vor den Vorlesungen im Sommer. In Verlängerung der Raumachse befand sich ein 
großer Brunnen mit rundem Grundriss.580  
 
Generell diente das Erdgeschoss als Lager- und Archivebene. Hier befanden sich verschiedene 
Nebenräume sowie zwei Wohnungen.  
Das Gebäude war nicht unterkellert. Die Errichtung eines Kellers wäre mit wesentlichen Kosten 
verbunden gewesen und außerdem nicht nötig: Auf dem weitläufigen Areal gab es genug Platz für 
Lagerflächen für Heizmaterial, Futtermittel und natürlich auch für Pferdeställe. 
 
Die großen Lagerräume waren in den Kopfräumen untergebracht, einer z. B. – direkt unter dem 
Lesesaal gelegen (E-1 / EG.09, 10 und 11) – für 250 Arzneimittellagerkisten. Der gegenüberliegende 
Raum (auch E-1 / EG.41a, c, d) – mit Fenstern in drei Richtungen, die nur an sonnigen und 
trockenen Tagen geöffnet wurden - für chirurgische Instrumente,  verwahrt in 300 lederbezogenen 
Kisten,581 andere Quellen sprechen von 600 rot lackierten Kästen.582 In jedem Fall eine gewaltige 
Menge, wenn man bedenkt, dass das Sortiment für ein Regiment oder Korps drei Etuis umfasste – 
eines für die Amputation, eines für die Trepanation (bei Bruch oder Schädeldepression) und eines 
mit Instrumenten für andere wichtige Operationen (z.B. für Steinschnitt, Operation der Analfistel). 
Die einzelnen Instrumente waren sorgfältig in vielen mit Glasscheiben versehenen Schäften 
untergebracht, um sie vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Wurden nun Instrumente 
ausgegeben, dann wurden sogleich entsprechende nachbestellt, um stets einen konstanten Vorrat 
zu haben. Die neuen Instrumente wurden zuerst an Leichen approbiert.583  
Der kleinere angrenzende Raum (E-1 / EG.40a) diente als Lager für Verbandsmaterial. 
Im Südflügel war das Arzneimagazin. Die Arzneischränke waren auf die übrige Innenausstattung, 
wie sie vor allem im 1. Obergeschoss bestand, abgestimmt. Der Sockelteilbestand aus je drei Laden 
in vier Reihen und darüber leicht zurückversetzt noch eine weitere Reihe mit Laden, darüber offene 
Flächen, in die Arzneimittelflaschen gestellt werden konnten.  Den oberen Abschluss bildete ein 
Gesims, das mit aufsitzenden Vasen an den Seiten bekrönt war.   
An das Arzneimittellager schloss die kleine Wohnung des Portiers (E-2 / EG.06, 07 und 08) an und 
zur anderen Seite der linken Nebenstiege befanden sich zwei Räume, als Archiv für die Urkunden 
eingerichtet, zwei für die Reinigung der pathologischen Präparate und einige Aufstellungsräume 
(alle E-3 / EG.14, 16, 17, 18, 19 und 25). Hier waren Knochen, ein hölzerner Muskelmann in 
Naturgröße, anatomische Präparate mit injizierten Blut- und Lymphgefäßen, die von Anton Beinl 
präparierte Embryologie des Huhnes, sowie ein von Brambilla präparierter, gefärbter Wachskopf mit 
Muskeln und Gefäßen gelagert. Dieser Wachskopf war das erste Wachspräparat des Josephinums.  
Im Nordflügel war abgesehen von den beiden Lagerräumen eine geräumige Wohnung für den 
Stabschirurgen Vering, den Direktor des Garnisonspitals untergebracht.584 
 
Im Bereich der Erdgeschossräume dürfte es im Lauf der Zeit – möglicherweise schon zwischen der 
Entwurfsphase, aus der die vorliegenden Planunterlagen stammen, und der Ausführungsphase -  zu 
diversen Zwischenwandverschiebungen gekommen sein. Gedacht waren direkte Eingänge zum 

                                            
580Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara Peintinger, 
Tafel 3. 
581 Ebenda, 54. 
582 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums, Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
Militärsanitätswesens in Österreich, in: Paracelsus-Beihefte, Sonderheft, Hollinek, Wien, 1956, 37. 
583 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara Peintinger, 
39. 
584 Ebenda, 40. 



 151

Josephinum im Bereich der ehemaligen Schulgasse, der heutigen Van Swietengasse sowie 
gespiegelt im Nordflügel, jeweils in der heute äußersten Fensterachse. Das war durchaus 
zweckmäßig, da die Gebäudefugen zwischen Josephinum und Garnisonspital durch Tore 
geschlossen waren. Heute stellt sich die Eingangssituation anders dar und erfolgt hofseitig über die 
dritte bzw. vierte Fensterachse.  
Originale Bodenbelege sind im Erdgeschoss heute kaum mehr vorhanden. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass es sich überwiegend um einen Kehlheimerplattenbelag gehandelt hat 
und für die übrigen Räume, insbesondere die Wohnräume können Dielenböden angenommen 
werden. Als Wandfarbe in den Gängen konnte als älteste Schicht Dolomitkalk mit Ultramarin als 
Blauschönung nachgewiesen werden. In den dahinterliegenden Räumen hellbeige. Gelegentlich 
konnte in Räumen auch ultramarinblau und hellgrün, mit Pigmenten aus grüner Erde, gefunden 
werden.585 
 

 
Abb. 91. Josephinum - Grundriss 1. Obergeschoss, Bestandsplan. 
 
Das Konzept einer sehr farbigen Innenraumgestaltung erscheint gegenüber einer monochromen 
Außengestaltung in Ocker ästhetisch sehr schlüssig.  
Der erste Stock – die Beletage – war das Hauptgeschoss, das man zentral über den Mittelrisalit und 
die zweihüftige Feststiege erreichen konnte. Zusätzlich befand sich in den beiden Seitenflügeln je 
eine zweiläufige Nebenstiege. Während die Feststeige nur in das erste Obergeschoss führte, 
gelangte man über die Nebenstiegen bis ins zweite Obergeschoss.  
 
Da die Feststiege im ersten Obergeschoss endete, gab es im Mittelrisalit zusätzlich zwei in den 
Mauermassen des Zwickels – zwischen Feststiege und Verteilergang, der der Rundung des Fest- 
oder Hörsaales folgte – versteckte Wendeltreppen, die über alle drei Ebenen führten. 
Der zentral gelegene Fest- oder Hörsaal war ähnlich einem griechischen Theater ausgeführt und 
daher im Grundriss als verlängerter Halbkreis ausgebildet. Dieser Raum diente primär als 
anatomischer Hörsaal, weswegen eine bestmögliche Sicht von allen Plätzen auf den 
Präsentationstisch gegeben sein sollte. Von diesem Saal gingen die beiden Flügel mit fünf bzw. 

                                            
585 BDA, Objektakten, 1090 Wien, Währingerstraße 25, Scherzer, Karl, Untersuchungsbericht 1090 Wien, 
Währingerstraße 25 – Josephinum, 2009, 2f.  
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sechs Sammlungsräumen aus. Sie waren jeweils als Raumflucht angelegt, die über Eck weiter 
geführt, dann aber durch die Seitenstiegen unterbrochen wurden. Begleitet wurden die 
Sammlungsräume durch zum Ehrenhof orientierte Erschließungsgänge. Diese Licht durchfluteten 
Bereiche fassten gleichsam den Ehrenhof und wurden bereits von Brambilla als 
Kommunikationszonen beschrieben. 
 
Die Gangflächen waren ursprünglich mit Kehlheimerplatten versehen, die heute noch weitgehend 
erhalten sind. Die Wand- und Deckenflächen weisen über einem Grob- und einem Feinputz eine 
heute überdeckte hellocker-weißliche Farbschicht auf, die als Erstfassung identifiziert werden 
konnte. Die Fassung war monochrom und bestand aus einer Leimfarbe.586 Für die Aufenthaltsräume 
kann Tafelparkett angenommen werden (zumindest historische Fotos um 1900 lassen das 
erkennen).587 Die Wände waren farbig gestaltet, ebenso wie die flachen Tramdecken. Lediglich die 
beiden Kopfräume, die durch den Wegfall der Gangflächen eine größere Spannweite aufweisen, 
zeigen an der Decke Unterzüge, die auf vier eingestellten Säulen auflagern. Diese Säulen erscheinen 
bemerkenswert, denn sie wiesen über einem rohen, tragenden Holzkern eine Verkleidung aus 
Zinnblech auf. Ungeklärt ist jedoch das Herstellungsdatum dieser Verkleidung, denn die ersten 
Walzanlagen für Zinn wurden erst Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet. 588  Eine so grundsätzliche 
Änderung dieser raumprägenden Elemente, wenige Jahrzehnte nach der Errichtung, erscheint nicht 
als wahrscheinlich. Daher bleiben zwei mögliche Szenarien übrig: entweder wurden diese 
Zinnbleche nicht industriell hergestellt, sondern manuell getrieben oder die Verkleidungen wurden 
original aus einem anderen Werkstoff hergestellt und später ausgetauscht.  
Im Übrigen wurden an zahlreichen Tramdecken in den 1960er Jahren Verstärkungen durch 
beigelegte und mit den Trämen verschraubte Stahlprofilträger durchgeführt, fallweise wurden sogar 
Stahlunterzüge versetzt.589  
 
Die Fensterelemente sind nicht mehr original erhalten, historische Fotos590 zeigen barocke 
Leistenstockfenster, so wie sie heute noch im Garnisonspital gefunden werden können, wo noch 
einzelne originale Fensterelemente existieren.  
Dabei dürften die Fenster in den Sammlungsräumen – so wie auch bei der Wachsmodellsammlung 
in La Specula in Florenz oder bei dem von Isidore Canelvale 1781 ausgebauten Schloss Loosdorf – 
auch über innen liegende Fensterläden und Richtung Garnisonspital auch über außen liegende 
Lamellenfensterläden verfügt haben. In zeitgenössischen Beschreibungen wird dieser Sonnenschutz 
als „Rolleten“ bezeichnet.591  
 

                                            
586 Scherzer, Karl, BDA, Untersuchungsbericht Josephinum, Währingerstraße 25, 1090 Wien – Innenräume, 2010, 17. 
587 Josephinum, Bildarchiv, Inv. 94. 
588 Miklin, Silvia, Josephinum – Untersuchungsbericht über Metallarbeiten, Wien, 2009. 
589 Magistrat der Stadt Wien, MA 37, Plankammer, 1090, Währingerstraße 25, Einlage 10, 14. 01. 1965. 
590 Josephinum, Bildarchiv, Inv. 94. 
591 Ballinger, Ernst Gottfried, Medicinisches Journal, Neuntes Stück, Johann Christian Dieterich, Göttingen, 1786, 10. 
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Abb. 92. Josephinum - Lesesaal, um 1900.                              Abb. 93. Josephinum - Lesesaal, 2008. 
 
Nachgewiesen konnten die innen liegenden Fensterläden im Lesesaal werden. Dadurch konnte man 
die Sammlungsräume komplett verdunkeln und wirksam vor Licht und Sonne schützen. Die 
ursprünglich einfachen Fenster sind wohl im 19. Jahrhundert um eine zweite, außen angeschlagene 
Fensterebene zu Kastenfenstern erweitert worden. Lediglich im Stiegenhaus beließ man es bei der 
einfachen Verglasung. Die angenommenen außen liegenden Lamellenflügel könnten bereits im 
neunzehnten Jahrhundert verloren gegangen sein. Im Zuge der umfassenden Instandsetzung in den 
1960er Jahren wurden die historischen Fenster und die inneren Fensterläden entfernt und durch 
Verbundfenster ersetzt. Lediglich bei der Fensterteilung orientierte man sich an der historischen 
Vorlage. Teilweise wurden Parapetverkleidungen entfernt, um Platz für Heizkörper zu machen.592   
 
Sämtliche Säle wurden nämlich ursprünglich mit Kachelöfen beheizt, um die Sammlung einer 
möglichst gleichmäßigen Temperatur auszusetzen und die Räume auch im Winter benützbar zu 
machen. Die Öfen waren als sogenannte Hinterlader ausgebildet, das heißt sie wurden nicht vom 
Zimmer aus befeuert, sondern vom Gang aus, wodurch die Räume vor Feinstaub geschützt wurden. 
Die Kachelöfen sind heute noch weitgehend erhalten, in weiß gehalten, und formal leicht 
variierend entspringen sie dem klassizistischen Formenrepertoire.  
Bemerkenswert waren die Türelemente der Sammlungsräume und des Hörsaales. Die Doppeltüren 
und Leibungsverkleidungen waren mit aufeinander abgestimmten Füllungen versehen, ihre kantige 
Ausführung war stilistisch dem Klassizismus zuzuordnen. In der Erstfassung waren sie grün 
gehalten und besaßen Messingbeschläge mit aufgesetzten Schlosskästen, die ebenfalls in Messing 
ausgeführt wurden und teilweise noch heute erhalten sind.593 Jeweils an der Innenseite – also in 
den Aufenthaltsräumen – befanden sich über den Türen Supraporten, die Porträts historisch 
bedeutender Mediziner zeigten.594 Diese Porträts wurden als Basrelief ausgeführt – darunter 
versteht man ein Relief, das nur teilweise skulptural ausgeführt worden ist.  

                                            
592 Josephinum, Bildarchiv, Fotoauswertung. 
593 Kopp, Peter, Josepfinum – Untersuchung Holzausstattung, Untersuchungsbericht, Wien 2009, 21. 
594 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche von Barbara Peintinger, 43. 
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Der Hörsaal (VI / 1. OG -8 / 01-56, a, b, c und d – die erst gereihte Bezeichnung bezieht sich auf 
den Appendice, die zweite auf die Entwurfspläne, die dritte auf die aktuelle Raumbezeichnung) 
reichte über zwei Geschosse und schloss das zweite Obergeschoss ein. Dadurch waren hier die 
Supraporten entsprechend höher gelegen. In diesem Raum wurden die Porträts als generelles 
Wandgliederungs- und Gestaltungselement eingesetzt, weshalb hier insgesamt fünfzehn 
Gelehrtenporträts angeordnet worden waren: 
 
Cheiron (460 v. Chr., Kos – 370 v. Chr., Larisa), nach der griechischen Mythologie der Sohn des 
Kronos und Philyra, Kentaur Kenntnisse der Arzneikunde 
 
Hippokrates von Kos, Arzt; Galenos von Pergamon (um 129, Pergamon – um 216, Rom), Arzt und 
Anatom 
 
Aulus (Cornelius) Celsus (um 25 v. Chr. – um 50 v. Chr, Rom), Arzt 
 
Giovanni Lanfranchi – auch Lanfrank (um 1245, Mailand – 1306), Chirurg 
 
Gabriele Falloppio (1523, Modena – 9. Oktober 1562, Padua), Anatom 
 
Girolamo Fabrizio d’Aquapendente (20. Mai.1537, Aquapendente – 21. Mai 1619, Padua), Anatom 
und Embryologe 
 
Bernadino Genga (1620 – 1690, Rom) Anatom 
 
Giovanni da Vigo (um 1450, Rom – 1525, Rom), Leibarzt von Papst Julius II. und Spezialist für 
Schusswunden 
 
Bartolomeo Maggi (1477 – 1552, Bologna), Chirurg und Professor in Bologna, persönlicher Arzt 
Julius III. und Lehrer von Aranzio 
  
Wilhelm von Saliceto (um 1210, Saliceto – 1280, Piacenza), Professor in Bologna und Lehrer von  
Lanfranchi, Begründer der chirurgischen Anatomie 
 
Alfonso Ferri (1500 – 1595), persönlicher Arzt von Papst Paul III. 
 
Marco Aurelio Severino (November 1580 – 12. Juli 1656), Anatom und Chirurg 
Berengario da Carpi (um 1470, Carpi – um 1530), Anatom 
 
Johannes Zacharias Platner (16. August 1694, Chemnitz – 19. Dezember 1747, Leipzig) Anatom und 
Chirurg 
 
Die originale Innenraumgestaltung des Hörsaales ist auf einem Stich von Hieronymus Löschenkohl 
(18. März 1753, Elbefeld – 11. Januar 1807, Wien – Graveur), der anlässlich der Eröffnung 
entstanden ist, zu sehen.595 Die Darstellung des Raumes selbst ist im Wesentlichen authentisch, 
anders als die farbliche Darstellung, denn die Aquarellierung dieses Stiches erfolgte zeitgleich in 
zumindest drei verschiedenen Fassungen! Wahrscheinlich gab es mehrere Koloristen, da die Stiche 

                                            
595 Löschenkohl, Hieronymus, Einweihung der iosephionischen Militaerakadmei der Chirurgie zu Wien den 7. Nov: 
MDCCLXXXV.,  Kupferstich koloriert, Löschenkohl, Wien 1786.  
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rasch auf den Markt gebracht werden mussten, und so interpretierte jeder Maler diesen Innenraum 
in anderen Farben.596 
 
An diesem Beispiel wird deutlich, dass kolorierte Stiche als Hinweis auf eine historische 
Farbfassung äußerst fraglich sind. Allerdings konnte die Dekorationsmalerei in der Art, wie sie auf 
dem Löschenkohlstich dargestellt ist, bei Untersuchungen im Jahr 2009 nachgewiesen werden. Sie 
ist unter zahlreichen anderen Farbschichten bis heute erhalten geblieben. Die 
Untersuchungsflächen sind zwar von geringer Größe zeigen aber deutlich die bandartige 
Scheinarchitektur und sogar die auf diesen Stichen dargestellten freskoartigen Büsten berühmter 
historischer Ärzte dürften vorhanden und weitgehend erhalten geblieben sein. Über einem Grob- 
und einem Feinputz weist die Erstfassung einen bräunlich-violetten Grundton auf.597 
 
Der Hörsaal verfügte über sechs steil ansteigende Sitzreihen mit insgesamt 600 Sitzplätzen. Auch 
wenn mit mittellauter Stimme vorgetragen wurde, konnte man das im ganzen Saal gut hören.598 
Dieser, für das Gesamtverständnis der räumlichen Struktur des Josephinums entscheidende Raum, 
wurde 1947 durch den Einbau einer Zwischendecke und das Einstellen zahlreicher Zwischenwände 
gleichsam seziert – das „Theatro Anatomico“ reichte wie der Festsaal eines Prunkschlosses über 
beide Obergeschosse und wurde nicht nur durch fünf Hauptfenster, sondern auch über fünf Fenster 
auf der Ebene des zweiten Obergeschosses belichtet. Von den Rängen aus konnte man über den 
anatomischen Tisch und den Lehrstuhl hinaus in den grünen Garten des kleinen Garnisonshofes 
blicken. Es gab insgesamt fünf Eingänge. Den Haupteingang erreichte man mittig über das 
Hauptstiegenhaus, zwei weitere führten links und rechts weiter in die Schausäle. Der vierte und der 
fünfte Eingang lagen aufgrund der steil ansteigenden Sitzreihen bereits auf der Höhe des zweiten 
Obergeschosses und führten dort zurück in den umlaufenden Erschließungsgang. Die Sitzbänke und 
Pulte aus Holz waren passend zu den übrigen Möbeln im Haus elfenbeinfarben lackiert. Der 
Lehrstuhl oder das Pult befanden sich auf einem zweistufigen Podest, das vor dem mittleren 
Fenster aufgestellt war. Daher war der untere Teil des mittleren Fensters geschlossen, und das 
einströmende Licht leuchtete auf den anatomischen Tisch davor. Während Feierlichkeiten wurde 
dieses Fenster durch roten Damast in Form eines Baldachins abgedeckt. Darunter befand sich dann 
in diesem Fall ein Porträt des Kaisers. An den Jahrestagen der Errichtung der Akademie wurden im 
Hörsaal ebenfalls die Porträts der Gründer aufgehängt. 
Zwischen den Fenstern befanden sich im unteren Bereich vier gerahmte und verglaste Wandtafeln 
mit den Namen der lehrenden Chirurgen, dem Tagesablaufplan, dem Stundenplan und dem Plan für 
die Inspektionen.  
Der Raum konnte durch eine große Hängeleuchte, die zentral in etwa über dem anatomischen Tisch 
befestigt war, künstlich beleuchtet werden, denn es wurden auch bei Dunkelheit Vorlesungen 
abgehalten.599 
Möbliert war der Hörsaal mit Kanapees und Sesseln, die mit grünen Leder bezogen waren, die 
Holzbänke waren silberfarbig gestrichen.600  
 
Von diesem Zentralraum konnte man die Sammlungsräume – die für die naturwissenschaftliche 
Lehre zur Linken und für das Studium der anatomischen Wachsmodelle zur Rechten betreten. 

                                            
596 Wien Museum Karlsplatz, Löschenkohl, Hieronymus, Einweihung der iosephionischen Militaerakadmei der Chirurgie 
zu Wien den 7. Nov: MDCCLXXXV., Kupferstich koloriert, Löschenkohl, Wien 1786, Inv. 31672 und 31672/1. 
597 Scherzer, Karl, Untersuchungsbericht Josephinum, Währingerstrasse 25, 1090 Wien – Innenräume, 2010, 3f. 
598 Ballinger, Ernst Gottfried, Medicinisches Journal, Neuntes Stück, Johann Christian Dieterich, Göttingen, 1786, 8. 
599 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 63. 
600 Ballinger, Ernst Gottfried, Medicinisches Journal, Neuntes Stück, Johann Christian Dieterich, Göttingen, 1786, 8. 
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Der erste Saal zur Linken (V / 1.OG -7 / O1.53 und 53a) beinhaltete die Instrumentensammlung, 
Knochen- und zahlreiche andere Präparate.  
Auf den Supraporten waren Guilelmus Fabricius von Hilden (25. Juni 1560, Hilden – 25. oder  
15. Februar 1634, Bern) und Ambroise Paré (1510, Bourg en Hersen – 20. Dezember 1590, Paris) zu 
sehen. Von Hilden gilt als Vater der Deutschen Chirurgie und Paré als Wegbereiter der modernen 
Chirurgie, zudem war er persönlicher Chirurg der französischen Könige Heinrich II., Franz II., Karl IX. 
und  Heinrich III.. 
Hier wurden unterschiedliche Instrumente ausgestellt: Zirkel, physikalische Instrumente, eine der 
größten Elektromaschinen, sowie eine kleinere für den Gebrauch bei Nervenkranken. Es gab 
Dunkelkammern und andere Instrumente für die Optik, Thermometer, Barometer, pneumatische 
Maschinen und so weiter. Es wurden Apparate präsentiert, die gebraucht wurden um Verrenkungen 
der sogenannten „inneren und höheren Extremitäten“ zu beheben. Diese Instrumente bzw. 
Apparaturen stammten von Alberto Pieropan (1737 – 1828) aus Vincenza.601 
Zwischen den drei Fenstern standen zwei große Schauschränke mit vier Skeletten, das erste war ein 
Mann von riesenhafter Größe, das zweite sogar noch etwas größer – es war das Skelett eines 
Schweizers, der als Grenadier in österreichischen Diensten stand. Seine Größe war so 
bemerkenswert, dass ihn sein Marschall, Graf Lacy, bei einer Gelegenheit Brambilla präsentierte 
und der bemerkte: „…. ich sagte ihm ein kurzes Leben auf Grund seiner Proportionalität voraus, weil 
die stärksten Männer im Bannat (wohin sein Regiment verlegt wurde) oft Opfer der zerstörerischen 
Krankheiten wurden und im Scherz sagte er, dass er mir sein Skelett per Anordnung übergeben 
würde. Ich schrieb dieses an die Stabschirurgen der Armeekrankenhäuser, im fünften Monat von 
1788 starb er in Pest (Pest heute Teil von Budapest), und der Stabschirurg Dr. Forer richtete mir das 
Skelett und schickte es mir zu.“602 
Auch das dritte Skelett stammt von einem riesenhaften Mann, das vierte jedoch von einem 
siebzehnjährigen Mädchen. Dieses Skelett fand die allergrößte Bewunderung, die Knochen schienen 
elfenbeinfarben, und waren gut proportioniert, auch die Zähne waren gesund.  
 
Außerdem befanden sich im Josephinum große Sammlungen von Knochen mit Fehlbildungen. Diese 
Sammlungen gingen einerseits auf Schenkungen der Brüder Brambilla – Johann Alexander und 
Anton – zurück, andererseits auf die durch Kaiser Joseph II. erworbene sehr bedeutende Sammlung 
von Samuel Thomas Soemmerring (*28. Januar 1755, Thorn – 2. März 1830, Frankfurt am Main). Er 
war ein berühmter Anatom, wurde 1779 Professor in Kassel am Kollegium Carolinum, 1784 
Professor in Mainz und Leiter der medizinischen Fakultät 1788, zudem war er Hofrat und 
Freimaurer.603 Diese Sammlung galt als größte und interessanteste Sammlung ihrer Art in Europa. 
Zahlreiche durch Tuberkulose angegriffene Knochen stammten vom Chirurgen am Ospendale 
Maggiore in Mailand von G.B. Palletta (1748 – 1832) und wurden schließlich an das Josephinum 
übergeben.604 
Über den Ankauf der Sammlung wird folgendermaßen berichtet: „Es war zunächst die pathologisch 
anatomische Abtheilung seiner Sammlung, welche Sömmerring nach Wien anbot und worüber er mit 
dem kaiserlichen Leibarzt Brambilla unterhandelte. Sie wurde auch wirklich für die Josephinische 
Akademie um den Preis von 400 Ducaten acquirirt. Die Sammlung kam im November 1787 so 
wohlbehalten in Wien an, dass nur ein einziges Glas mit einem Milzpräparat zerbrochen ward. 

                                            
601 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara Peintinger, 
57. 
602 Ebenda, 60. 
603 http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Thomas_von_Soemmerring, 07. 03. 2011. 
604 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara Peintinger, 
58. 
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Sömmerring hatte auf Brambilla’s Wunsch möglichst viele Krankengeschichten beigelegt, auch noch 
zwei Skelete, ein weibliches und eins von einem Neger (gemeint ist ein Schwarzafrikaner) 
hinzugefügt, welche man beide in Wien um 30 Ducaten hinzukaufte. Brambilla schreibt, das 
weibliche Skelet sei so >zum Frappieren ausgezeichnet<, dass man es nicht weglassen wollte.“605 
Weiters fanden sich hier eine Reihe von verschiedenen Schädeln, zahlreiche europäische, aber auch 
afrikanische und amerikanische – bei denen Schädel und Gehirn unterschiedlich geformt waren.  
Einer dieser Schädel stammte vom österreichischen General, Graf O’Donnel (Karl O’Donnel Graf von 
Tyrconnel, 1715 – 17. März 1771, Wien). Brambilla bemerkte zu diesem Exponat: „Dem waren 
unbedachter Weise fünf Bohrlöcher angebracht worden und die Natur hat die eine Hälfte der 
verlorenen Substanz mit Kallus ausgewechselt, und die andere Hälfte konnte es mit nichts außer 
einer Membran ersetzen, die, wenn man sie leicht mit den Fingern zusammen drückte, den Kranken in 
Ohnmacht fallen ließ.“606 
 
Weiters gab es in diesem Saal vier Vitrinen mit sogenannten Injektionen, dabei handelte es sich um 
Präparate von Membranen – zum Beispiel von der Lunge –  die mit Wachsinjektionen konserviert 
wurden. 
In der Beschreibung der Exponate heißt es weiter: „vier Etuis enthalten sechzig Mikroskope mit 
ebenso vielen, sehr feinen Injektionspräparaten: dreißig davon waren in durchfallendem und die 
anderen dreißig in auffallendem Licht zu beobachten. Man erblickte darin die feinsten Häutchen, 
z. b. das Malpighische Netz, das Epithel, die Lungenbläschen usw. kurz, alle jene injizierten Gefäße, 
die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind.“607  
 
Der angrenzende Raum (IV /1. OG -6 / O1.52) war für Instrumente und Verbandsmaterial 
vorgesehen. Im Wesentlichen wurde hier die Sammlung chirurgischer und anatomischer 
Instrumente gezeigt.  
Auf den Supraporten waren Pierre Dionis (1643, Paris – 11.Dezember 1718, Paris)  
und Ambrosius Bertrandi (1723, Turin – 1784, Turin) zu sehen. Dionis war persönlicher Chirurg der 
königlichen Familie und Professor für Anatomie. Bertrandi war ein berühmter Chirurg.608 
Die chirurgischen und anatomischen Instrumente waren in mit grünem Samt gefütterten und mit 
maroqinrotem Leder überzogenen Kästchen untergebracht und nach ihrer Verwendung für 
unterschiedliche Operationen von Kopf bis Fuß geordnet, so wie sie auch in der entsprechenden 
Publikation „Instrumentarium chirurgicum militare Austriacum“ zu sehen sind. Insgesamt handelte 
es sich dabei um neunundsechzig Kästen. Hergestellt wurden alle wie schon erwähnt vom 
Messerschmied Malliard oder Maliar (1748-1818), dem Instrumentenmacher am Josephinum in 
Wien.609 Ein ganz ähnlicher Satz wurde auch für Pavia und für Florenz hergestellt und ist dort auch 
noch heute vorhanden. Darüber hinaus wurde ein großer Teil dieser Instrumente auch nach 
Russland und in andere Länder geliefert. Weiters zu sehen war in diesem Raum die vollständige 
Sammlung der einfachen und zusammengesetzten Verbände, der Bruchbänder und der Pressuren. 
Sie wurden alle durch den Maschinisten der Akademie, darunter wäre heute wohl ein 
Diplomingenieur zu verstehen, Herrn Zauner, hergestellt. Brambilla bemerkt dazu: „ Eine ähnliche 
Sammlung wurde auch für die Universität von Pavia ausgeführt und eine weitere schenkte ich dem 
Spital derselben Stadt, zusammen mit vielen Instrumenten und mit einer reichhaltigen und 

                                            
605 Wagner, Rudolph, Samuel Thomas von Sömmerring’s Leben und Verkehr mit seinen Zeitgenossen, Verlag Leopold Voß, 
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wertvollen Büchersammlung. Die großartigste Sammlung von Verbänden war jedoch diejenige, die 
ich auf Bestellung Ihrer Sizilianischen Majestäten ausführen ließ, sie mit großem Wohlgefallen von 
verschiedenen ausländischen Ministern bewundert wurde.“610 Es befanden sich auch verschiedene 
Standbilder in natürlicher Größe in diesem Raum, eines zum Üben des Anlegens der Verbände, eines 
einer schwangeren Frau, mit einem Mechanismus versehen, um die Fertigkeit zu erlangen, den 
Fötus in jeder möglichen Lage entbinden zu können, Maschinen mit einer Lederpuppe mit 
beweglichen Teilen, um Handfertigkeiten zu üben und diverse Tische auf dem Starstich und 
Steinschnitt geübt werden konnten.611 
 
Der Ecksaal (III / 1. OG -5 / O1.51) fungierte als pathologisches Kabinett, mit in Weingeist 
aufbewahrten Präparaten. Die ausgestellten Präparate waren in Glasvitrinen untergebracht, die 
wohl ähnlich wie die der Wachsmodelle ausgesehen haben. 
Auf den Supraporten waren Johannes Scultetus (1595, Ulm – 1645, Ulm) und Lorenz Heister (19. 
September 1683, Frankfurt am Main – 18. April 1758, Bornum am Elm) zu sehen. Scultetus war 
Stadtarzt von Ulm, Chirurg und Pathologe. Heister war Chirurg und Botaniker. 
Hier wurden aber auch eine Reihe von Krankheiten – wie Infektionskrankheiten, Tumore, 
Geschlechtskrankheiten – in Form von Präparaten dargestellt, zum Beispiel Pocken, verschiedene 
Krebsarten, Hämorrhoiden, Vorhautverengung oder Vaginalpolypen und vieles mehr. 
So befand sich hier ein fast sechs Kilo schwerer Unterleibstumor eines 19 jährigen Mädchen, das 
die Operation überlebte und sogar später noch schwanger geworden ist.612 
Es wurde ein gewaltiger Harnstein mit einem unglaublichen Gewicht von zweiunddreißig Kilo 
gezeigt, der aus Deutschland stammte und von Brambillas Bruder Anton gebracht worden war.  
Des Weiteren gab es auch Emaildarstellungen zu Augenkrankheiten, die unter der Leitung von 
Antoine Louis (13. Februar 1723, Metz – 20. Mai 1792, Paris), einem Freund Brambillas, angefertigt 
worden waren. Louis war Chirurg und Pathologe, er war ständiger Sekretär der „Académie Royale de 
chirurgie“ in Paris seit 1764. Er war auch der Erfinder der „Lousiette“, einem Fallbeil, das später 
vom Arzt Joseph Igance Guillotin (28. Mai 1738, Saintes – 26. März 1814, Paris) adaptiert und 
während der französischen Revolution zur Verwendung vorgeschlagen worden sein soll.613 Weiters 
waren hier zwanzig pathologische Wachsmodelle, die nach Anleitung durch Brambilla von einem 
nicht näher genannten Professor angefertigt worden waren.614 
Ursprünglich hatte der Ecksaal zwei Türen, da er ja Bestandteil der durchgehenden Raumfolge der 
Ausstellungsräume war, nach der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es dann zu baulichen 
Änderungen.615 
Die pathologischen Präparate wurden in klarem, destilliertem Weingeist mit einer Portion Zucker 
und Wasser konserviert und in edlen Glasgefäßen gut verschlossen gelagert.  
Einige Jahre nach der Eröffnung des Josephinums, im November 1791, erstattete ein Beamter der 
Hofkammer Anzeige gegen Brambilla, weil er nicht einfachen Weingeist für die Konservierung 
verwenden würde, der etwas billiger war als der verwendete destillierte Weingeist war. Brambilla 
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antwortete scherzend, dass er für die Einsparung von zwei Gros nicht die seltenen Präparate 
zerstören wollte, die man nicht für Geld (noch einmal) haben konnte.616 Diese Nachricht gelangte zu 
Kaiser Leopold II., der dann zu Brambilla lachend sagte: „Oh wie schön! Die Mathematiker wollen Sie 
in Chemie unterrichten! Ihr habt ihnen jedoch gut geantwortet.“617 
 
Danach folgte das naturwissenschaftliche Kabinett (II / 01-4 / O1.50) zur Darstellung von Tieren, 
Pflanzen und Mineralien, die von medizinisch-chirurgischem Interesse waren.  
Auf den Supraporten waren Michele Mercati (8. April 1541, Rom – 25. Juni 1593, Rom), ein 
Mineraloge und Botaniker, und Schüler von Andrea Cesalpino (6. Juni 1519, Arrezzo – 23. Februar 
1603, Rom), einem Philosophen, Botaniker und Physiologen, und von Carl von Linné (23. Mai 1707, 
Rashult – 10. Januar 1778, Uppsala), dem Gründer der binominalen Nomenklatur zu sehen. 
 
Hier befand sich eine Sammlung von sämtlichen europäischen Skorpionen, auch ein riesiger 
afrikanischer Skorpion sowie ein großer Zahn eines Elefanten, der quer abgesägt war, und in dessen 
Zentrum man eine Eisenkugel und Kallus sehen konnte, der sich um den Kanal derselben Kugel 
formiert hatte um diesen zu schließen. Brambilla schrieb dazu, dass dies der Beweis sei, dass auch 
der Zahn seinen nahrhaften Kern hatte.618 Das zweite sehr bemerkenswerte Stück war ein 
menschliches, versteinertes Gehirn, das man auf einer französischen Insel fand. Obwohl es sich an 
der Oberfläche ganz natürlich präsentierte, so erschien es doch ganz anders als andere 
Versteinerungen. Brambilla hatte eine Kollektion von Skeletten und Tierknochen  für eine 
vergleichende Anatomie begonnen, jedoch, als er die anatomischen Wachspräparate bekommen 
hatte, die Idee wieder verworfen.619  
Aus dem Pflanzenreich fand man hier verschiedene seltene Hölzer, wie das Zimtholz, das grüne 
Wachs, Ölessenzen und mehr. Alle Hölzer, Wurzeln, Kräuter, wilde Blumen und exotische, 
getrocknete Heilkräuter waren in Glasvasen verschlossen. Auch gab es die Abbildung eines 
Bienenstocks.  
Heute sind in diesem Raum beträchtliche Teile der josephinischen Bibliothek untergebracht. 
 
Zur anderen Seite der Nebenstiege waren zwei kleine Räume, der erste (01-3 / O1.48) für die 
Vorbereitung der anatomischen Präparate für den Hörsaal. Der andere Raum (01-2 / O1.47) diente 
als Handbibliothek für die Professoren. In der kleinen Bibliothek waren schön gebundene Bücher, 
größtenteils Duplikate, untergebracht. Sie alle waren vom Stabschirurgen Dr. Fleischacher 
überlassen worden. Brambilla ließ von diesem auch ein Porträt malen, das man zur Erinnerung 
anbringen ließ. Brambilla selbst hatte mehr als 360 Werke, einige Italienisch und Lateinisch, und 
viele seltene Werke in deutscher Sprache der Akademie geschenkt.620 
 
Dieser Raum war direkt mit dem einzigartigen Lesesaal der josephinischen Bibliothek verbunden. 
 
Die Bibliothek bzw. Lesesaal (I / 1. OG -1 / 01.46) bildete den Kopfraum des Südflügels und war mit 
Werken aus den Bereichen Medizin, Chirurgie, Anatomie, Physiologie, Botanik, Chemie und 
Naturkunde ausgestattet. Es handelte sich – und handelt sich auch noch heute – bei der Bibliothek  
– neben dem Hörsaal – um den bemerkenswertesten Saal des Josephinums. Hier wurde die Idee der 
Bildungseinrichtung deutlich. 

                                            
616 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 53. 
617 Ebenda, 53. 
618 Ebenda, 48. 
619 Ebenda, 48. 
620 Ebenda, 43. 



 160

Dieser Raum verfügt über zwei Türen gegenüber den beiden stirnseitigen Fenstern. Durch eine der 
Türen gelangt von der Bibliothek hinaus auf den Gang, die andere führte in das Extrazimmer für 
Professoren (01-2 / O1.47). 
Die beiden Supraporten zeigten Bildnisse von Giulio Cesare Arancio (1530 – 1589) und von 
Constanzo Varolio (1543-1575). Arancio war ein berühmter Anatom, nach dem verschiedene 
medizinische Begriffe benannt sind, und der Autor von „De humano foetu opusculum“, einem Werk 
das 1564 erschienen ist. Varolio war persönlicher Arzt von Papst Gregor XIII und ein berühmter 
Gehirn- und Nervenanatom, der die Gehirnstruktur „pons Varolii“ identifizierte und benannte. 
Der Lesesaal wurde als quadratischer Kopfraum konzipiert, der dreiseitig belichtet war. Gleichzeitig 
bildete er den vorderen Fußpunkt des großen „E“, der Form in der der Grundriss des Gebäudes 
angelegt war. Fensterfronten gibt es an allen drei Außenwänden, je drei Fenster an den 
Längsseiten, zwei an der Stirnseite. 
 
Die mittlere Fensterachse wird hier durch eine Wandnische ausgefüllt, in der die Büste des Stifters, 
Kaiser Joseph II., aufgestellt ist, der sich durchaus als der weltliche Vertreter Gottes auf Erden 
verstanden hat. Er ist dargestellt als antiker Kaiser – mit Lorbeerkranz. Für die Architektur bedeutet 
das, dass auch eine Verbindung zur römischen Antike gesucht wurde.  
Die Büste von Kaiser Joseph II. wurde von Giuseppe Ceracchi (1751 – 1802) aus Alabaster gefertigt 
und in einer Nische aus Verde Antiquo aufgestellt. Auch diese Nische ist in die Bibliothekswand 
integriert. Auf dem Sockel der Büste sind die von Brambilla verfassten Worte „IOSEPHVS II: / 
AVGVSTVS / HIC / PRIMVS“ zu lesen. Der Gesichtsausdruck des Kaisers ist bemerkenswert, denn die 
rechte Gesichtshälfte erscheint heiter, die linke ernst. Dazu schrieb Brambilla, dass Ceracchi die 
Ausdrücke abgleichen wollte, doch Joseph II. ihn bremste und sagte:  
„Lasst es wie es ist, weil es in unserer Natur ist, zwei Physiognomien zu haben.“621  
Die Büste steht in einer Nische – die ein außen sichtbares Fenster verdeckt und als 
Holzkonstruktion hergestellt ist. Sie ist mit einer grauen Marmorimitation versehen.622 Bekrönt wird 
diese Nische von einem goldenen Adler, der in einem Lorbeerkranz steht und mit einer Schleife 
versehen ist. Es handelt sich dabei um den Reichsadler. Die Vergoldung war differenziert, es gab 
polierte und matte Teile. Dadurch wurde dieses Objekt besonders plastisch, weil dabei den 
natürlichen Oberflächenstrukturen der dargestellten Objekte bzw. des Tieres entsprochen wurde.623 
 
Lorbeerkranz, Schleife, aber auch die, die Bücherschränke bekrönenden Vasen finden formale 
Entsprechungen an der Außenseite des Gebäudes, an der Fassade.  
Die Vasen sind Miniaturen der Vasen, die die Pfeiler des Ehrenhofes bekrönen. Der Lorbeerkranz 
erscheint außen als Gehänge, heute allgemein auch als josephinisches Gehänge bezeichnet, das die 
Fenstereinfassungen der Hauptfenster bekrönt. Die Schleifen finden sich ebenfalls bei den 
Fenstereinfassungen wieder – direkt über den Gehängen. 
 

                                            
621Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 53., 43. 
622 Kopp, Peter, Josefinum - Untersuchung Holzausstattung, Untersuchungsbericht, Wien 2009, 3. 
623 Kratochwill, Karl, Josephinum – Untersuchung der Vergoldungen in der Bibliothek und an den Vitrinen der 
Ausstellungsräumen 1-6, Untersuchungsbericht, Wien 2009, 8. 
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Abb. 94. Josephinum – Lesesaal – Reichsadler.            Abb. 95. Josephinum – Fassade - Gehänge. 
 

     
Abb. 96. Josephinum – Sammlungsräume – Vase.                    Abb. 97. Josephinum – Ehrenhof – Vase. 
 
Gegenüber der Büste befindet sich ein zylindrischer Kachelofen. Das Zentrum des Raumes wird 
durch vier im Quadrat aufgestellte Säulen gebildet. Die eingestellten Säulen verfügen über einen 
tragenden Holzkern, der mit Zinnblech verkleidet worden ist.624 
 
Die Fensterwände waren bis auf die Fenster bzw. die Büstennische als Bibliothekswand ausgebildet, 
sodass keine Wandfläche sichtbar war. Die Bibliotheksschränke waren weiß lackiert und mit grünen 
Streifen versehen.625 Die einzelnen Bücherschränke waren mit Schlössern versehen und 
abschließbar. Heute sind stattdessen einfache Messingriegel angebracht. Oben auf den 
Bücherschränken befanden sich kleinen Tafeln, die Auskunft über den Inhalt des entsprechenden 
Schranks gaben: physiologisch, anatomisch, pathologisch und so weiter.626 
In der Parapetzone befanden sich in den Fensternischen Parapetverkleidungen und in den 
Bücherschränken Unterschränke. Diese beiden Elemente ähnelten einander formal und bildeten 
durch die entstandenen Vor- und Rücksprünge ein meanderartiges Band. Darüber verfügten die 

                                            
624 Miklin, Silvia, Josephinum – Untersuchungsbericht über Metallarbeiten, Wien, 2009. 8. 
625 Kopp, Peter, Josefinum - Untersuchung Holzausstattung, Untersuchungsbericht, Wien, 2009, 8. 
626 Ballinger, Ernst Gottfried, Medicinisches Journal, Neuntes Stück, Johann Christian Dieterich, Göttingen, 1786, 6. 
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Bücherschränke über Glastüren, die bis zur Oberkante der Fenster reichten, und durch kleine Vasen 
bekrönt wurden, die allerdings verloren gegangen sind.627 
 

 
Abb. 98. Académie Royale de Chirurgie – Schnitt Bibliothek. 
 
Die Glasfelder der Bücherschränke waren auf die Glasteilungen der Fenster abgestimmt, sodass 
auch diese Elemente einander ähnelten. Das ist auch heute noch gut zu erkennen. 
Der Raum wird durch den Wechsel von Bücherschränken und Fenstern definiert. Stand man in dem 
Raum, so konnte man quasi in die Welt hinaus oder in die Wissenschaft hinein blicken – Außen- 
und Innenwelt wurden zusammen geführt.  
Möbliert war dieser Raum mit Tischen, deren Platten mit Leder bespannt waren und mit weiß 
lackierten Rohsesseln.628 Die Tische sind teilweise erhalten, zwei sind im Zuge der letzten 
Restaurierung verloren gegangen.629 
Gerade in diesem Raum wurden die Eindrücke aus Frankreich verarbeitet und mit der 
österreichischen Bautradition des Barock gebrochen. Diese Ausstattung stellt ein Exempel für einen 
neuen Zugang zur Gestaltung im Sinne des Klassizismus in Österreich dar. 
Vor allem wurde mit dem Josephinum das Denken der Aufklärung in Architektur übersetzt, 
besonders deutlich lesbar in diesem Lesesaal, wo durch die eingestellten Säulen quasi ein Raum im 
Raum geschaffen wird. 
Die Fenster und vor allem die Decke werden im Appendice als mit großer Feinheit bemalt 
beschrieben. Die Decke ist durch Unterzüge in neun kassettenartige Felder gegliedert. Ehemals 
vorhandene Profile und eine mehrfärbige Ornamentmalerei, wie sie auf historischen Aufnahmen 
(siehe Abb. 93) zu sehen sind, können nachgewiesen werden,630 von einer Reihe unterschiedlicher 
Malschichten kann ausgegangen werden.  
Die Fenster sind in den 1960er Jahren auf Verbundfenster getauscht worden, die 
Parapetverkleidungen sind heute nicht mehr vorhanden und die Deckenfelder profillos und weiß 
getüncht. Beim Fußboden handelte es sich ursprünglich – wie ebenfalls auf historischen 
Aufnahmen zu sehen ist – um Tafelparkett, heute befindet sich hier ein einfacher, in Quadraten 
gelegter Riemenbretterboden. 
 
Auch die Möblierung folgte einem einheitlichen Dekor. Die weiss-grüne Farbgebung der Türen und 
Fenster wurde auf Möbel übertragen, wobei sich auch im Interieur der „josephinische Stil“ zeigte. 
Canevale hatte in Schönbrunn um 1770 bereits das Vieux-laque-Zimmer ausgestattet, wo sich 

                                            
627 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 42. 
628 Ballinger, Ernst Gottfried, Medicinisches Journal, Neuntes Stück, Johann Christian Dieterich, Göttingen, 1786, 7. 
629 Interview mit Sonia Horn am 23. Juni 2008. 
630 Scherzer, Karl, Josephinum  –  Untersuchung Innenputz, Untersuchungsbericht, Wien, 2009, 6. 
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erste Ansätze eines klassizistischen Stils zeigen.631 Gekennzeichnet ist der „josephinische Stil“ durch 
spitz zulaufende kannelierte Sessel- und Tischbeine, als auch durch strenge Symmetrie.632 
 
Weiters waren in diesem Lesesaal anemologische und geometrische Tafeln ausgestellt, sowie vier 
Tafeln mit Darstellungen von insgesamt 60 verschiedenen Augenkrankheiten, die die im 
pathologischen Kabinett aufgestellten Emailfiguren wiedergeben. 
Hier waren auch Tische mit Tintenfässern und Papier, sowie Arbeitsplätze für mehr als vierzig 
Personen aufgestellt.  Brambilla verfasste eine strikte Bibliotheksordnung, die er umgehend 
anbringen ließ: 
 
„Ordnung 
Für die Bibliothek, die Lektüre der Bücher, und für ihre Aufbewahrung. 
  
I. Es ist jenen der Medizinisch-chirurgischen  Schule (gemeint sind die Studierenden) nicht erlaubt 
außerhalb der beschrieben Stunden einzutreten und zu lesen. Für die Bequemlichkeit des Studierens 
muss Ruhe eingehalten werden. 
  
II. Niemand kann von sich aus Bücher aus dem Regal nehmen ohne den Bibliothekar oder seinen 
Assistenten zu fragen, denen es zurückgegeben werden muss bevor man die Bibliothek verlässt.  
  
III: Niemand kann Bücher oder andere Sachen aus der Bibliothek entfernen, ohne sich einer 
Bestrafung auszusetzen. 
  
IV. Wenn es jemandem passiert, dass er ein Buch oder eine Tabelle beschmutzt, wird er angehalten 
den Preis des Buches zu bezahlen. Wenn es aus Fahrlässigkeit dazu gekommen ist, wird es nötig sein 
den doppelten Preis für den Profit der Bibliothek zu zahlen. Wenn es aus Heimtücke geschieht, ist 
neben dem doppelten Preis des Buches auch eine andere Strafe durchzuführen. Wenn ein Buch fehlt 
ohne den Schuldigen zu kennen, muss der Bibliothekar das Werk erneuern, weil er der 
Verantwortliche dafür sein muss.  
  
Die Ordnung, die der Bibliothekar für die Erhaltung der Bücher, und für ihre Pflege halten muss, 
findet man in den "Instruktionen für Professoren".633 
 
Vordergründig erscheint der Lesesaal auch heute noch intakt, das Raumgefüge samt Säulen ist 
erhalten, die wesentlichen Elemente wie Bücherschränke samt Inhalt und die Büste von Kaiser 
Joseph samt Nische sind weitgehend original vorhanden. Doch Veränderungen und Renovierungen 
in der Vergangenheit – vor allem in den 1960er Jahren – haben die Intaktheit seiner räumlichen 
Wirkung wesentlich beschädigt.  
 
Aus der Abfolge der Sammlungsinhalte folgt, dass auch ein Begehen beginnend in der anderen 
Richtung sinnvoll sein kann. So hat sie auch Brambilla beschrieben – folgt man ihm, so beginnt 
man inhaltlich bei den Grundlagen und wird weiter in die Praxis geführt.  
Ging man vom Festsaal nach rechts in den Nordflügel so gelangte man in die Sammlung der 
anatomischen Wachsmodelle. 

                                            
631 Parenzan, Peter, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Zum josephinischen Möbelstil., in: Stift Melk 
– Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980, 213. 
632 Ebenda, 213. 
633 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 45. 
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Bei der Wiedergabe von Form und Farbigkeit des menschlichen Körpers bewies Wachs von Alters 
her in verschiedenen Kulturräumen seine materiellen Stärken und wurde immer wieder eingesetzt. 
Im 18. Jahrhundert erlebte die Wachsmodellkunst ihre Blütezeit und hatten ihre Zentren in Bologna 
und Florenz. Dabei wurden Verfahren an der Schnittstelle zwischen akademisch-anatomischer 
Forschungstätigkeit und aufklärerisch ambitionierter Wissensvermittlung entwickelt und zur 
Perfektion gebracht.634 
Ein wesentlicher Vorteil dieser anatomischen Modelle gegenüber Leichteilen war, dass sie auch in 
der warmen Jahreszeit verwendet werden konnten.635 
1775 wurde in Florenz das „Imperiale Reale Museo di Fisica e Storia Naturale“ – heute allgemein 
bekannt unter dem Namen „La Specola“, benannt nach der wenig später errichteten Sternwarte –  
auf Veranlassung des Großherzogs der Toskana errichtet und eröffnet. Hier wurde eine umfassende 
Sammlung anatomischer Wachsmodelle präsentiert. 
 

 
Abb. 99. La Specola – Wachsmodellsammlung. 
 
Hergestellt wurden sie in der Florentiner Wachswerkstatt des Anatomen und Naturkundlers Felice 
Fontana (15. April 1730, Pomarolo / Trient – 9. März 1805, Florenz), und es war eine größere 
Anzahl an Medizinern und Künstlern, die dieses Ergebnis möglich machten.  
„Gearbeitet wurde im Team mit klarer Arbeitsteilung. Der Anatom versorgte das Wachsstudio mit 
Bildvorlagen und vor allem mit Präparaten, die von ihm motivisch bereits auf das projektivierte 
Modell hin gestaltet waren. In der Werkstatt wirkte eine Gruppe von Modelleuren und Zuarbeitern, 
wobei Letztere oft nur wenige, hoch spezialisierte Handgriffe ausübten. Der leitende Keroplastiker 
besprach mit dem Anatomen den Körperausschnitt, die Pose, die Schnittführung und die 
wiederzugebenden Details des zu erarbeitenden Modells. Umgesetzt wurden die Studien dann in 
einem fein abgestimmten Zusammenspiel der gängigen Wachsbearbeitungstechniken. So bossierte 
der Modelleur die dazustellenden Strukturen mithilfe eines speziellen Instrumentariums kalt wie ein 
Bildhauer aus dem Wachsblock. Häufig modellierte er erwärmte Wachsmassen und formte 
schließlich manche Organe oder Organteile mit einer Abgusstechnik vom Original, dem vorsezierten 
und konservierten Präparat, ab.“636  
 

                                            
634 Schnalke, Thomas, Geteilte Glieder – ganze Körper, in: Gerchow, Jan, Ebenbilder. Kopien von Körpern – Modelle des 
Menschen, herausgegeben von Jan Gerchov, Hatje Cantz Verlag, Osfildern-Ruit / D, 2002, 99. 
635 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 74. 
636 Gerchow, Jan (Hg.), Ebenbilder. Kopien von Körpern – Modelle des Menschen, Hatje Cantz Verlag, Osfildern-Ruit, 
2002, 99. 
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Abb. 100. La Specola, 1790. 
 
Das Museum wurde zu einem Anziehungspunkt für Mediziner und Reisende. Johann Wolfgang von 
Goethe besuchte diese Sammlung auf seiner Italienreise und war von den naturalistischen 
Modellen fasziniert. Sie bildete die literarische Vorlage für den „plastischen Anatomen“ in  
„Wilhelm Meisters Wanderjahre“.637 Bereits 1780 besuchten der Kaiser und sein Chirurg ebenfalls 
die Sammlung.  
Brambilla musste bereits im Umgang mit anatomischen Wachsmodellen vertraut gewesen sein.  
Der Kaiser hatte diese Sammlung auf seiner Italienreise besichtigt, er gab Felice Fontana den 
Auftrag für Wien eine ebensolche Sammlung herzustellen.638 Aus besonderem Dank für diese 
außerordentliche Leistung wurde er zum Ritter geschlagen und erhielt diverse Geschenke. Unter 
anderem eine goldene, mit Diamanten verzierte Tabakdose, die den Wert von circa 5.000 Gulden 
besaß. Wie schon erwähnt,wurden die Lymphgefäßmodelle von Paolo Mascagni hergestellt.639 
 
Die Exponate, aber auch ihre Präsentation in Vitrinen,wurden daher im Auftrag des Kaisers in fast 
identer Art und Weise für Wien hergestellt. Sämtliche Modelle waren in Vitrinen aus Rosenholz 
bzw. Palisanderholz, venezianischem Glas und vergoldeten Einfassungen. Die beiden Holzarten 
kontrastierten ursprünglich durch ihre Eigenfarbe.640 Während Rosenholz von natur aus rosa 
schimmert, wirkt Palisander violett. In den großen Liegevitrinen für die Ganzkörpermodelle 
befinden sich noch heute Matratzen und Kissen mit Seidenbezug, die passend zur einstigen 
Holzfurnier in rosa und violett gehalten sind. 

                                            
637 Skopec, Manfred; Gröger, Helmut, Anatomie als Kunst, Christian Brandstätter Verlag, Wien, 2002, 31. 
638 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 74. 
639 Ebenda, 74. 
640 Kopp, Peter, Josepfinum – Untersuchung Holzausstattung, Untersuchungsbericht, Wien, 2009. 



 166

 
Abb. 101. Josephinum – Blick in die Sammlung der anatomischen Wachsmodelle heute. 
 
Die Berliner Kunsthistorikerin Jessica Ullrich beschreibt die Wachsmodelle folgendermaßen: 
„Gerade das „klinisch Reine“ ist theatralisch inszeniert: Die wächsernen Organe sind von Blut, 
amorphen Gewebefetzen oder anderen Körperflüssigkeiten, die man bei einem sezierten Menschen 
erwarten dürfte, gereinigt. Es ist keine Wunde dargestellt, sondern ein makelloses, gesäubertes 
Präparat, bei dessen Betrachtung man keinen Ekel empfindet. Beinahe erscheint es so, als seien die 
verschiedenen Organe mit einer inneren Schutzhaut überzogen (was sie auch sind, Anm. des 
Verfassers), vergleichbar mit der äußeren Epidermis, die vor einem Auseinanderfallen und Austreten 
des inneren „Chaos“ schützt … Die anatomischen Präparate (Modelle, Anm. des Verfassers) wirken 
weder hinsichtlich ihrer Haltung und Gestik noch ihrer Mimik wie Tote, sondern spielen ganz im 
Gegenteil klassische Posen eines lebendigen und einheitlichen Körpers durch. Viele der Wachsfiguren 
stellen bekannte Kunstwerke aus der Kunstgeschichte nach – wie beispielsweise die Pose von 
Michelangelos Adam in der Sixtinischen Kapelle.“641 
 
Die Pultvitrinen sind, von der Seite aus betrachtet, rombenförmig, die vorderen und oberen 
Glastafeln waren stumpf aneinander gestoßen und verklebt. Diese Nurglasecke mutet sehr modern 
an.  
Einen Unterschied gibt es aber zwischen der Florentiner und der Wiener Sammlung. Die sogenannte 
liegende Venus – ein teilweise zerlegbares Frauenmodell – mit Perlenkette hat in Florenz langes 
schwarzes Haar. Ihre Wiener „Schwester“ hingegen ist blond.   
In Wien sind außerdem zahlreiche Vitrinen auf Tischen und anderen Möbeln aufgestellt; diese 
Möbel finden formal keine Entsprechung in Florenz, vielmehr nehmen sie Bezug auf die Architektur 
des Josephinums.   

                                            
641 Ullrich, Jessica, Wächserner Körper – Zeitgenössische Wachsplastik im kulturhistorischen Kontext, Dietrich Reimer, 
Berlin, 2003, 72. 
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Die sogenannten Pultvitrinen waren – wie heute noch in zwei Reihen übereinander, unten auf 
Wandtischen, darüber auf Konsolentischen aufgestellt. Darüber befindet sich eine Etagere mit 
Vasen.  
Die Tischflächen hatten Auflagen, die verloren gegangen sind - möglicherweise filzbespannt oder 
lederbespannt wie im Lesesaal. Die sogenannte Erstfassung war wiederum weiß mit grünen Details, 
wie auch in der Bibliothek.642 Bei den Tischen in der Bibliothek kann das allerdings nicht 
nachgewiesen werden, weil diese bei der letzten Restaurierung komplett abgelaugt worden sind.643 
Bei den Wandtischen hingegen, wird durch Absplitterungen des Letztanstrichs die grüne Fassung 
auf den Zierelementen immer wieder sichtbar. 
In den Pultvitrinen sind mitunter bis zu sechs kleine Modelle untergebracht, die jeweils darunter 
mit einer mit weißer Farbe geschriebenen Nummer versehen sind. Zur Erklärung befinden sich 
einerseits darüber gerahmte Blätter, weil aber nicht ausreichend Platz war, gab es zusätzlich unter 
der Standplatte, die mit schwarz lackierten Fußscheiben aufgeständert waren, eine Metalllade, in 
der ebenfalls Erklärungsblätter in deutscher und italienischer Sprache lagen.   
Die Modelle liegen auf lilafarbigen, seidenbezogenen Decken und Polstern,  die mit silber- und 
goldfarbigen Fransenborten versehen sind.   
 
Geschützt wurden die Exponate ursprünglich durch grüne Taftdecken, mit denen die Vitrinen 
verdeckt waren und die nur beim Besuch der Sammlung gelüftet wurden.644 
Diese Vorhänge verliefen entlang der Wände, konnten jeweils mit einem Zug aufgezogen werden 
und wurden unten durch seidene Quasten abgeschlossen.645 
 
Der erste Saal (VII / 1. OG -9.1/ O1.57) war der Syndesmologie, der Bänderlehre, und der feuchten 
Osteologie, der Lehre von der Entwicklung, dem Aufbau und den Veränderungen des 
Knochengewebes und des Skeletts sowie seiner einzelnen Teile, mit 18 Vitrinen gewidmet. Lediglich 
die Ganzkörpermodelle zu diesem Thema waren im letzten Saal aufgestellt. Nach den Modellen für 
die Bänderlehre folgen die der Myologie oder Muskellehre mit 51 Vitrinen. 
Auf den Supraporten waren Alessandro Achillini (20. Oktober 1463 – 2. August 1512) und Mondino 
de Luzzi (1270, Florenz – 1326) zu sehen. Achillini war Anatom und de Luzzi Chirurg und Anatom. 
 
Im nächsten Saal (VIII / 1. OG – 9.2/ O1.58) wurde die Myologie fortgesetzt und in insgesamt 68 
Vitrinen dargestellt. 
Auf den Supraporten waren Matteo Realdo Colombo (um 1516, Cremona –1559, Rom) und 
Giovanni Battista Morgagni (25. Februar 1682 – 6. Dezember 1771) dargestellt. Beide waren 
Anatomen. 
In diesem Ausstellungsraum befanden sich nahe den Fenstern eine Kollektion von sehr seltenen 
menschlichen Abbildungen. Ein Modell zeigt eine vierzehnjährige Schwangere und beschrieben 
wurde dieses Modell mit drei Kupfertafeln.  
In diesem Raum dürfte zudem eine Reihe von pathologischen Präparaten und Schautafeln – nicht 
Wachsmodellen – gezeigt worden sein, die organische Defekte im Zuge von Schwangerschaften 
zeigten und die in Hinblick auf die Geburtshilfe und die Chirurgie sehr wertvoll gewesen sein 
dürften. So wurden Themen wie Milchstau-, verschiedene Eileiterschwangerschaften behandelt und  
einige Missbildungen gezeigt, z. B. monströse Föten ohne Schädel und ohne Gehirn, andere mit 
Gehirn, aber ohne Schädel und eines, bei dem die Eingeweide des Unterleibs aus dem Bauch 

                                            
642 Ballinger, Ernst Gottfried, Medicinisches Journal, Neuntes Stück, Johann Christian Dieterich, Göttingen, 1786, 8f. 
643 Kopp, Peter, Josefinum – Untersuchung Holzausstattung, Untersuchungsbericht, Wien, 2009, 25. 
644 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 71. 
645 Ballinger, Ernst Gottfried, Medicinisches Journal, Neuntes Stück, Johann Christian Dieterich, Göttingen, 1786, 9. 
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heraustraten. Eine besonders außergewöhnliche Missbildung war die eines Fötus mit Hodensack auf 
der Stirn, die aus der Steiermark kam und ein Geschenk von Brambillas Bruders Anton war.646 
 
Der nächste Saal (IX / 1. OG – 9.3/ O1.59) widmete sich in 57 Vitrinen der Splanchnologie oder 
Eingeweidekunde.  
Auf den Supraporten waren Bartolommeo Eustachio (1500 oder 1514 – 27. August 1574) und 
Andreas van Wesel gen. Vesalius (31. Dezember 1514, Brüssel – 15. Oktober 1564, Zakynthos) zu 
sehen. Beide waren Anatomen. 
Die Eingeweide werden zuerst an ihrem natürlichen Platz präsentiert und dann losgelöst und 
zerteilt gezeigt: „Von allen im Unterleib und im Thorax enthaltenen Eingeweiden sieht man sowohl 
den unteren, als auch den oberen, sowie den seitlichen Teil und auch die innere Struktur. Die 
Genitalien des Mannes und der Frau und die Vagina mit dem geschlossenen und geöffneten Uterus 
sind beste Präparate und man sieht sie alle in Natura präsentiert. Von den äußeren Teilen sind die 
weiblichen Brüste in verschieden Formen präsentiert, und man sieht sie im natürlichen Zustand, mit 
ihren Brustwarzenhöfen, mit ihrem Fettgewebe, mit den Drüsen und den Milchgefäßen.“647 
 
Der nächste Saal (X / 1. OG – 9.4/ O1.60a) widmete sich in 63 Vitrinen der Angiologie, der Lehre 
von den Gefäßen und ihren Erkrankungen, und den Lymphknoten. 
Auf den Supraporten waren Antonio Maria Valsalva (17. Juni 1666 – 2. Februar 1723, Bologna),  
Frederik Ruisch (23. März 1638, Den Haag – 22. Februar 1731, Amsterdam) und Gaspare Aselli oder 
Asellio (1581, Cremona – 14. April 1626, Mailand) zu sehen. Valsalva war Anatom und Chirurg; 
Ruisch war Anatom und Botaniker; Aselli spezialisierte sich als Anatom auf Lymphsysteme. 
Für diesen Raum werden also drei Supraporten benannt,648 was aber unwahrscheinlich ist, da dieser 
Raum vermutlich keine drei Türen gehabt hat. Mit den drei Türen könnte eher Saal VIII (VIII/ 1. OG 
– 9.1/ O1.58) gemeint sein, denn hier finden sich auf den beiliegenden Plänen tatsächlich drei 
Türen, was aufgrund der räumlichen Gegebenheiten auch nahe liegend wäre. Brambilla beschreibt 
ihn so: „Es beginnt mit den Gefäßen der menschlichen Föten, wie sie im mütterlichen Uterus sind, 
gefolgt von den Gefäßen der Eingeweide von Erwachsenen. Man sieht das Herz mit seiner äußeren 
und inneren Struktur und weil das die Quelle aller Gefäße ist, kann man so die verschiedenen 
Gefäßformationen und die Verästelung an dem Ort und außerhalb des Ortes studieren. Man sieht die 
Chylischen (chiliferi- chyliferious – Chylus ist Lymphflüssigkeit, Anm. des Verfassers) Gefäße, und 
wie dort das Chylus die Drüsen des Mesenterium (mesenterio Mesenterium – durch das 
Mesenterium führen Gefäße und Nerven die den Dünndarm versorgen, Anm. des Verfassers)  
passiert, dann durch die Thorakalen durchgeführt wird, und wie dieses sich in den Venen entlädt.“649  
 
Der nächste Saal (XI / 1. OG – 9.5/ O1.62), der direkt nach der Nebenstiege gelegen war, widmete 
sich in 56 Vitrinen den Nerven. 
Auf den Supraporten waren Julius Casserius (1552, Piacenza – 8. März 1616, Padua) und Giovanni 
Domenico Santorini (Juni 1681 – 7. Mai 1737). Casserius war Anatom und Schüler von Fabricius 
von Aquapendente und Santorini war ebenso Anatom. 

                                            
646 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 67. 
647 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 68. 
648 Ebenda, 69. 
649 Ebenda, 69. 
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In diesem Saal werden alle Nerven, beginnend mit dem Gehirn über das Rückenmark bis zu den 
äußersten Extremitäten dargestellt. Dabei nehmen die Ganzkörpermodelle Posen ein, die von 
antiken Statuen übernommen worden sind. 
Stück für Stück wurden die Nerven der Eingeweide gezeigt. Es werden jene Gesichtsnerven, die von 
dem Anatom Johann Friedrich Meckel dem Älteren (31. Juli 1724, Wetzlar – 18. September 1774) 
entdeckt worden waren präsentiert, so wie auch die, die vom Anatomen Albrecht von Haller (16. 
Oktober 1708 – 12. Dezember 1777) beschrieben wurden und jene, die vom Anatomen Antonio 
Scarpa (9. Mai 1752 – 31. Oktober 1832), entdeckt worden waren.   
 
Der letzte Saal (XII / 1. OG – 10/ O1.63) gleicht der gegenüberliegenden Bibliothek in seinen 
Abmessungen. Auch hier wurde eine besonders aufwendige Raumausstattung gewählt. Die Türen 
waren ebenso in grün gestrichen.  
Hier wurden die großen Ganzkörpermodelle, sechs stehende und zehn liegende, gezeigt.   
Auf den Supraporten waren Bernhard Friedrich Albinus (7. Januar 1653, Dessau – 7. September 
1721, Leiden) und Albrecht von Haller (16. Oktober 1708 – 12. Dezember 1777) zu sehen. Albinus 
war Arzt und Haller Anatom. 
Zur Erläuterung dienten Tafeln des berühmten Anatomen Bartolomeo Eustachius (1500 oder 13, 
San Severino – 27. August 1574, Umbrien). Besonders bemerkenswert erschienen die Statuen der 
Myologie und eine liegende Figur, die alle Lymphgefäße der Körperoberfläche zeigt – eine damals 
besonders erstaunliche Arbeit. Diese stammte vom Anatomen Paolo Mascagni (25. Januar 1755,  
Pomarance – 19.October 1815, Chiusdino). All diese Statuen waren in großen Rosenholzkästen 
untergebracht. Jene die standen, hatten in ihrem Rücken eine große blaue Satindraperie mit 
Silberfransen; die liegenden Statuen sind auf Matratzen gebettet, und die Kissen sind 
gleichermaßen in Satin mit Silberfransen ausgeführt. 
Alle diese Kästen sind mit grünem Seidentaft abgedeckt. Dazu schrieb Brambilla am 27. August 
1786 an Joseph II., dass am 28. August mit dem Zuschnitt der grünen Taftdecken begonnen werde, 
und die notwendigen Gläser und Tafeln gemacht werden.650 Diese sollten wohl dem zusätzlichen 
Schutz der Präparate vor Sonne und Staub dienen und haben mit den grün/perlweißen 
Untergestellen der Tische eine farbliche Einheit gebildet. Grün und weiß sind auch heute noch die 
dominierenden Farben in Operationssälen.651 
 
Die sechs stehenden Statuen dienen dazu, die Myologie bekannt zu machen. Zwei von diesen 
zeigen die äußere Muskelschicht des Körpers; die anderen zeigen die inneren Bei den Liegenden 
werden die Arteriengefäße, Venen und Lymphgefäße veranschaulicht. Besonders bemerkenswert 
war hier jenes Frauenmodell, das als wunderschön in Form und Proportion galt. Es war zerlegbar 
und so konnte man Schichte für Schichte und Organ für Organ freilegen. Bildtafeln zur Erläuterung 
wurden direkt bei den Modellen angebracht. 
 
Vor allem war dieser letzte und abschließende Saal der Sammlungen den fünf Sinnen gewidmet. In 
den Raumecken und in jener Nische, in der spiegelgleich im Lesesaal die Büste Joseph II. steht, sah 
man in 15 Kassetten die Organe der fünf menschlichen Sinne, deren verschiedene äußere und 
innere Teile gezeigt wurden sowie spezielle Modelle, die Augen und Ohren in ihren einzelnen 
Bestandteilen darstellten.  
 
Doch die Sammlung von Präparaten war derart umfangreich, dass nicht alle im Hauptgeschoss 
Platz fanden, so wurden jene Modelle, die nicht allgemein zugänglich sein sollten – und zwar der 
                                            
650 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800. Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 71. 
651 Grün gleicht die Überbelastung der Zäpfchen die für Rot=Blut zuständig sind aus und verhindern so optische 
Nachbildeffekte. 
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geburtshilfliche Teil – in den 2. Stock ausgelagert. Hier gab es eine umfassende Sammlung der 
Embryologie, wobei die Darstellungsweise der Embryonen in verschiedenen Entwicklungsstufen zu 
sehen waren, beginnend mit den ersten Tagen nach der Befruchtung, dann vom 15. Tag bis zu den 
letzten Stadien vor der Geburt. Alle Präparate wurden in Weingeist in Gläsern gelagert und in 
insgesamt 35. Vitrinen präsentiert. Man konnte Knochen in natürlichem Zustand sehen, um eine 
Vorstellung vom Knochenbau und dessen Dimensionen zu geben. Ein Stück zeigte das 
Jungfernhäutchen mit den natürlichen Teilen der äußeren Geschlechtsorgane. Es gab auch 
schwangere Uteri, mit und ohne Fötus darin zu sehen, man sah einen erweiterten schwangeren 
Uterus und einen geöffneten, um zu verdeutlichen, welcher Teil sich im Zuge der Schwangerschaft 
vergrößerte. Man sah den Uterus mit der Plazenta und auch diese losgelöst vom Uterus – in diesem 
Status sah man die Tiefe des Uterus. Der Großteil der anatomischen Wachsmodelle war 
abgeschnitten dargestellt, bestehend aus dem Unterleib der Frau mit dem schwangeren Uterus, mit 
den Oberschenkeln und den Teilen der äußeren Geschlechtsorgane. Die Föten waren in jenen 
Positionen, die man zu Schwangerschaftsende natürlich bezeichnet. Meist wurden jedoch 
schwierige Fälle dargestellt, bei denen man die Hilfe eines Arztes oder eines Instrumentes 
benötigte.  
Der Nutzen dieser Präparate wurde als großartig bezeichnet, weil die Chirurgen der Schule 
kontinuierliche Übungen auch zu Details der Anatomie durchführen konnten. Da im Sommer 
aufgrund der hohen Temperaturen das Sezieren von Leichen untersagt war, konnten die Professoren 
anhand dieser Wachsmodelle unterrichten. Denn Brambilla betonte: „Das Subjekt  an dem der 
Chirurg arbeitet, ist der menschliche Körper, und es ist notwendig dass er alle Teile des Körpers bis in 
die kleinsten perfekt kennt.“652 
 
Brambilla hatte selbst eine große Sammelleidenschaft, er trug Instrumente und Präparate aus ganz 
Europa, aus der ganzen Welt zusammen, und was der Kaiser oder die Akademie nicht selbst 
erwerben konnte, schenkte er aus seinem Privatbesitz.  
Wann immer er von interessanten Präparaten irgendwo in Europa hörte, nahm er Kontakt auf, um 
es für die Sammlung im Josephinum zu akquirieren – „zum Kauf zu jedem Preis oder als 
Geschenk“.653 
Nur schwer verkraften konnte er, wenn ihm ein Präparat durch die Finger ging: „Ich bedauere es 
sehr, nicht einen großen Teil der Aorta ascendens und der Gabelung der AA: iliacae, die ich in der 
Leiche des Kaisers Franz I. in Innsbruck am 20. August 1765 verknöchert fand, zurückbehalten zu 
haben.“ 654 
 
Aus dieser unglaublichen Fülle entstand eine damals einzigartige Sammlung an Lehrbehelfen, die 
nicht alleine der Lehre, sondern nicht zuletzt auch der Repräsentation und dem Wettbewerb der 
Wissenschaft diente. Immer wieder wurde Brambilla bestätigt, dass es weder in Paris, noch in 
London „bessere“ Präparate oder Instrumente geben würde.655  
 
Medizin und Chirurgie wurden hier verbunden, das wird durch das Motto der Akademie deutlich 
zum Ausdruck gebracht: „In Unione Salus“ – in der Verbindung liegt das Heil. Verbindendes gab es 
aber darüber hinaus zwischen Wissenschaft und Kunst, auch diese wurden als eine Einheit 
verstanden. Die Präsentation der Exponate erfolgte daher nicht alleine zu Lehrzwecken, sondern 
durch Beiziehung edler Materialien wie Rosenholz, Seide und Gold stellt sie ein Gesamtkunstwerk 
der Aufklärung in Österreich dar.   
                                            
652 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 74. 
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„Ueberhaupt ist dieses ganze Haus sehr bequem gebauet; die Gänge alle hell, breit und mit 
Quatersteinen belegt. Die Abtritte in der Mitte und an Winkeln angebracht, die alle in tiefe Kanäle 
sich senken.“656 So wird das Josephinum in einem medizinischen Journal im Jahr 1786 beschrieben. 
 
Eine Analyse des Grundrisses zeigt, dass auch hier Gesetzmäßigkeiten von Proportionen in der 
Architektur gefolgt worden ist, und wie in der Ansicht Formen und Proportionen von einem Bauteil 
auf einen anderen übertragen oder abgeleitet worden sind. Es finden sich Quadrat und Achteck im 
Kreis, woraus sich ein Verhältnismaß von 1: Wurzel aus 2 ableitet. Dabei handelt es sich wiederum 
ein damals gebräuchliches Verhältnismaß.657 
Der Innenradius des Hörsaales im Zentrum entspricht dem Außenradius von Lesesaal und Saal der 
fünf Sinne an den Enden.   
 

 
Abb. 102. Die Proportionen des Josephinums im Grundriss. 
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657 Freckmann, Karl, Proportionen in der Architektur, Verlag Georg D.W. Callwey, München, 1965, 4. 
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Der zweite Stock wurde, abgesehen von der embryologischen Sammlung, nicht zu Lehrzwecken 
genutzt, hier befanden sich dagegen vier geräumige Professorenwohnungen, bestehend jeweils aus 
Küche und zwei bis drei Zimmern sowie zwei bis drei Kabinetten. Diese Wohnungen waren alle gut 
belichtet, keine war nach Norden orientiert, wodurch alle reichlich Sonne bekamen. Dazu gab es 
noch einen Bodenraum, und außerhalb einen kleinen Keller, sowie zwei bis drei Pferdeboxen und 
einen Wagenschuppen mit Heuboden. Dieser war südlich des Spitals angeordnet, und dort, wo sich 
einst das Heu befand, steht heute der Erweiterungsbau der Nationalbank.658 
 

 
Abb. 103. Josephinum - Grundriss 2. Obergeschoss, Entwurfsplan 1783/1800 (publiziert). 
 
Die embryologische Sammlung war in einem auffällig langen und schmalen Raum (XIII /2.OG 2 und 
3 / 02.89) im Mitteltrakt direkt über dem Hauptstiegenhaus untergebracht. Auf dem Planstich des 
Appendice ist dieser Raum noch geteilt in zwei Kabinette mit einem dazwischen liegenden Flur 
dargestellt. Doch Brambilla beschrieb, dass dieser Raum als ein einziger Raum ausgeführt worden 
war.659 
 
Die dichte Nutzung ließ in diesem Haus keinen weiteren Platz für Büros oder ein 
Besprechungszimmer, zu diesem Zweck wurde im angrenzenden Nordflügel des Garnisonspitals ein 
Saal zur Abhaltung akademischer Versammlungen eingerichtet. Über den Nordwestausgang 
gelangte man schnell hinüber. Dieser Saal war auf der oberen Ebene, begann an der vierten 
Fensterachse und hatte fünf Fenster. Er war etwa zehn Meter breit und über zwanzig Meter lang. 
Er war farbig ausgemalt und an einer der Wände gab es eine Nische, in der eine Marmorbüste des 
Kaisers aufgestellt wurde – ähnlich wie in der Bibliothek.660  

                                            
658 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara Peintinger, 
Tafel 3. 
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degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara Peintinger, 
73. 
660 Ballinger, Ernst Gottfried, Medicinisches Journal, Neuntes Stück, Johann Christian Dieterich, Göttingen, 1786, 10. 
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Tische und Sessel wurden speziell für diesen Raum angefertigt, die Tischplatten wurden mit 
schwarzem Leder bezogen.  Ein Ende des Raumes war durch ein Gitter abgetrennt, dahinter 
befanden sich in theaterartiger Anordnung drei Bänke, wo 80 Personen  Platz fanden.661 
 
In der Mitte der gangseitigen Längswand wurde ein Kolossalporträt von Kaiser Joseph II. 
angebracht. Dieses Bild zeigt den Kaiser lebensgroß im Ornat des Ordens vom goldenen Vlies, unter 
einem Baldachin mit den kaiserlichen Insignien. Er blickte nach rechts zu der großen Statue der 
Göttin der Gesundheit, und mit der linken Hand deutete er in die Ferne auf die Fassade der 
Akademie.662 Brambilla meinte dazu: „…  es scheint als würde es sagen, dass hier die Gesundheit 
sei.“663 Wer der Maler war, lässt sich nicht eindeutig sagen, es gibt lediglich den Hinweis, dass es 
„der beste“664 Maler in Wien gewesen wäre.665 Möglicherweise handelte es sich um Johann Dallinger 
von Dalling (1741 – 1806), einem Hofmaler, der auch für Brambilla selbst tätig war.666 Wobei hier 
allerdings auch ikonographisch Ähnlichkeiten zu Porträts, die Anton von Maron 1775 von Joseph II. 
und auch von Maria Theresia angefertigt hatte, zu sehen sind.  
Rechts davon wurde in weiterer Folge ein Porträt von Kaiser Leopold II. und links eines von Kaiser 
Franz II. – beide sind als Brustporträts ausgeführt jeweils platziert, nachdem diese als Kaiser den 
Thron bestiegen hatten.   
 

 
Abb. 104. Brambilla, Maler unbekannt, um 1785. Dieses Porträt ist wahrscheinlich im Saal zur Abhaltung akademischer 
Versammlungen gehangen. Deutlich sichtbar ist, dass Brambilla die Statuten der Akademie in seinen Händen hält. 
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662 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
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Bemerkenswert war, dass Joseph II. veranlasste, dass in diesem Saal auch Porträts der Professoren 
aufgehängt wurden. Vor allem wollte er ein Porträt Brambillas hier platzieren.667 Es war 
ausgesprochen unüblich, in den Kontext von Kaiserporträts auch andere Porträts zu hängen, es 
muss sich hier also um eine ganz besondere Wertschätzung gehandelt haben. 
Diese Professorenporträts hatten am oberen Teil des Goldrahmens kleine Schilder mit den 
jeweiligen Namen und Brambilla ließ an seinem folgende Aufschrift anbringen:  
« Consiliarius Aulicus, Praeses Perpetuus, et Proto-Chirurgus, Ter primus »668 
 
Brambilla nutzte 1787 die Abwesenheit von Joseph II., der zu einem Treffen mit der russischen 
Zarin Katharina II. gereist war, um den dann zur Verfügung stehenden Hofmaler zu beauftragen 
und auf seine Kosten ein Kolossalporträt anfertigen zu lassen.669 
 
Dieses Bild misst 3,25 m x 1,85 m und stellt ikonographisch eine überaus reiche Informationsquelle 
dar: Das Bild kann man lesen wie eine Biographie. Brambilla wird in einer von Textilien umwirkten 
Architekturszenerie dargestellt. Zu sehen ist eine Brüstung mit aufgesetzten Säulen, die im oberen 
Bereich von einem goldenen Vorhang verhüllt sind, der sich schließlich um eine doppelte Säule 
wickelt und eine ägyptische Mumie rahmt, die am rechten oberen Bildrand zu sehen ist. An dieser 
Mumie windet sich eine Schlange hinauf, davor steht ein goldener Fauteuil mit rotem Bezug, die 
Armlehnen werden durch zwei Löwenköpfe gebildet, mit je einer Löwenpfote als Fuß. Im Zentrum 
ist Brambilla in seiner Generalsuniform dargestellt, jedes noch so kleine Detail ist darauf zu sehen, 
etwa ein Knopf, der spannt, ein Hosenzipfel, der unter einer Spange hervorlugt. Die linke Hand ist 
auf einen goldenen Stab gestützt, der im oberen Teil von einem Band, möglicherweise in Form einer 
Schlange, umwirkt ist, während er mit der rechten Hand auf sein Schloss in Carpiano zeigt, das im 
Hindergrund zu sehen ist. Vor ihm ist ein Pult dargestellt, das einem Altartisch ähnelt und das zum 
Teil von einem roten Überwurf verdeckt ist. Dieser Altartisch trägt Wappen und Inschrift. Auf dem 
Pult stehen auf einem goldenen Tablett zwei Tintenfässer, eines mit Feder und Kiel. Am Boden 
liegen, gleichsam achtlos hingeworfen, Bücher, Briefe und ein Blatt, auf dem ein Veilchen zu sehen 
ist. Auf den Buchrücken sind die Titel seiner eigenen Werke zu lesen. Jedes dargestellte Objekt ist 
Symbol zugleich, und manches dieser Symbole wird auch gerne von Freimaurern verwendet, wie 
etwa die Mumie oder die Säule.670 
Ein Detail erscheint besonders bemerkenswert: Brambilla wird direkt vor einer Säule stehend 
dargestellt. In der Bildsprache dieser Zeit war diese Disposition Herrschern vorbehalten, denn es 
bedeutete absoluten Machtanspruch.671  
Die Ähnlichkeit der Disposition des Porträts des Kaisers und seines Chirurgen ist unter 
Berücksichtigung des damaligen Standeskodex geradezu sensationell – es war kein Zufall, sondern 
nach Ansicht des Verfassers Ausdruck des besonderen Verhältnisses dieser beiden Menschen 
zueinander. (siehe Abb. 2) 
  

                                            
667 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara Peintinger, 
76. 
668 Ebenda, 76. 
669 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 76. 
670 Dieses Porträt wurde vom letzten Vertreter der lombardischen Linie der Familie Brambilla an das Museo Civico in 
Pavia übergeben, wo es noch heute zu sehen ist. 
671 Telesko, Werner, Dozent am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien, Wien, Interview am 19. 06. 2009. 
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Schon bald wurde das Josephinum nicht nur für Mediziner und Studenten aus ganz Europa zu 
einem Anziehungspunkt, sondern auch für Wiener aus unterschiedlichen Schichten, für Touristen, 
Staatsgäste und den Kaiser, sowie seine Familie.     
 
Unterstellt war das Josephinum direkt dem Hofkriegsrat, aus dessen Mitteln auch der laufende 
Betrieb finanziert wurde.672 
Die Errichtungskosten betrugen alleine für das Josephinum etwa eine Million Gulden. Das war 
damals ein enormer Betrag und alleine die berühmten Wachsfiguren schlugen mit 30.000 Gulden 
zu Buche. Joseph II. bezahlte das aus seinem Privatvermögen. Brambilla schenkte dazu dem 
Josephinum 400 wertvolle Bände und zahlreiche Exponate der Sammlungen.673 Insgesamt war das 
ganze Unterfangen auch wirtschaftlich eine gewaltige Leistung.  
Neben den hohen Errichtungskosten, die aus privaten, nicht aus öffentlichen Geldern bedeckt 
worden waren, kamen die Betriebs- und Erhaltungskosten von jährlich über 160.000 Gulden 
dazu.674  
Angeblich hatte Joseph II. noch nie mit soviel Befriedigung Geld ausgegeben wie für dieses 
Gebäude.675 
 
 
4. Die Institution und ihre Bedeutung 
 
Johann Alexander von Brambilla hat nicht nur das Josephinum detailliert geplant, sondern auch 
den Organisationsaufbau und -ablauf, wie aus seiner „Verfassung und Statuten der josephinischen 
medizinisch-chirurgischen Akademie samt der Ordnung bei Beförderungen zu Magistern und 
Doktoren der Chirurgie“ und seiner „Instruktion für die Professoren der K.K. chirurgischen 
Militärakademie“ zu entnehmen ist. Dabei handelt es sich um präzise Dienstplatzbeschreibungen, 
mit Angaben der Anforderungen und Kompetenzen. Es finden sich genaue Festlegungen zum Ablauf 
des Dienstbetriebes und Regelungen für außergewöhnliche Situationen.  
 
Bereits am 19. April 1784 wurde als erste Einrichtung der Spezialbau zur Unterbringung von 
Geisteskranken, schon bald Narrenturm genannt, eröffnet.  
Am 16. August 1784 wurde nach 17 Monaten Bauzeit das Zivilspital als neues Allgemeines Spital 
eröffnet. Joseph von Quarin wurde erster Direktor. Eingebunden in den Komplex des Krankenhauses 
war nicht nur die Klinik, sondern auch ein Gebärhaus und ein Findelhaus. Das Motto dieses Hauses 
lautet "Saluti et solatio aegrorum" ("Zum Heil und zum Trost der Kranken").676 
Ebenfalls 1784677 wurde das neue Militärspital, das sogenannte Garnisonspital fertig gestellt. 
Militärspitäler standen zu jeder Zeit unter militärischer Verwaltung, waren aber anders als 
Feldspitäler, nicht nur für die Behandlung von Offizieren und Soldaten konzipiert, sondern auch für 
die Behandlung von Zivilpersonen angelegt. Das neue Garnisonspital hatte sogar einen eigenen 

                                            
672 Moerchel, Joachim, Das österreichische Militärsanitätswesen im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus, Verlag Peter 
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673 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara Peintinger, 
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674 Moerchel, Joachim, Das österreichische Militärsanitätswesen im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus, Verlag 
Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 1984, 402. 
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degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
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Jahre Allgemeines Krankenhaus in Wien, Jugend und Volk, Wien München, 1984, 18. 
677 Skopec, Manfred; Gröger, Helmut, Anatomie als Kunst, Wien, Christian Brandstätter Verlag, 2002, 37. 
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Trakt mit einer Entbindungsstation. So waren in diesem Haus Militärpersonen und Wöchnerinnen 
und generell Männer, Frauen und Kinder zu finden.678 Die Geburtsklinik war vor allem für 
Soldatenfrauen der angrenzenden Alserkaserne. Dazu erteilte Joseph II. die Anordnung, dass diese 
Frauen mit Hilfe einer Hebamme gratis zu entbinden wären. 679 
Damit fanden die Studenten das komplette Spektrum an Patienten vor. Schließlich sollten sie das, 
was sie in der Theorie bereits kennengelernt hatten, auch praktisch anzuwenden lernen. Beides 
wurde miteinander eng verflochten. Im Sinne eines klinischen Unterrichts war die Academia in 
einer Einheit mit dem Garnisonspital zu sehen. Um auch in diesem Spital das ganze Spektrum 
abdecken zu können – auch in Gynäkologie. 
 
In einer Rekordzeit von weniger als drei Jahren – von der Bauentscheidung bis zur Eröffnung –  
wurde eine Anlage gigantischen Ausmaßes geschaffen, mit einem Rundbau im Zentrum.  
Fast wöchentlich bestieg der Kaiser den Turm, von dem er alles überblicken konnte. Es entsprach 
seinem aufgeklärt, absolutistischen Verständnis, im Zentrum zu stehen, die Schnittstelle zu bilden. 
Hier, an der Schnittstelle zwischen Zivil- und Militärspital, konnte er sein Werk überblicken, einen 
gigantischen medizinischen Komplex, ein Manifest für Aufklärung und Klassizismus. 
 
Am 7. November 1785 war der große Tag gekommen. An diesem Montag um zwölf Uhr mittags 
eröffnete Brambilla als Director perpetuus auf Lebenszeit sein Lebenswerk – seine Academia 
medico-chirurgica Josephina.680 Er bezeichnete diesen Tag später als einen von den drei schönsten 
Tagen in seinem Leben.681 
Es waren etwa 600 geladene Gäste gekommen und im Theatro Anatomico, dem großen Hörsaal, 
versammelt: der Kaiser selbst, die Feldmarschälle Lacy und Hadik, der Feldzeugmeister und die 
Hofkriegsräte Carmelli, Browne, Nostiz und Pellegrini nebst vielen Ministern, Staats- und Hofräten 
sowie Stabsoffiziere, die ganze medizinische Fakultät, angesehene Ärzte und Wundärzte aus Wien 
und Umgebung. Außerdem waren natürlich alle zukünftigen Angehörigen des Hauses und 
zahlreiches Sanitätspersonal des Heeres anwesend: die Professoren, Stabs-, Regiments- und 
Bataillonschirurgen und die 200 Zöglinge – alle in ihrer Uniform.682 
 

                                            
678 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums. Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
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680 Belloni, Luigi; Lesky, Erna (Hg.), Die Schriften von G. A. Brambilla. Über die Geschichte der österreichischen Chirurgie 
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Abb. 105. Einweihung der Iosephinischen Militaerakademie der Chirurgie zu Wien den 7. Nov: MDCCLXXXV., Wien 1786.  
 
Dieser festliche Saal war reichhaltig und bunt gestaltet, an den Wänden befanden sich die Büsten 
jener berühmten historischen, hauptsächlich italienischen Ärzte, die Brambilla schon in seinem 
Buch Geschichte der von den Berühmtesten Maennern Italiens gemachten Entdeckungen 
beschrieben hatte. Es war ein Großereignis, das Hieronymus Löschenkohl, der vielleicht 
berühmteste Kupferstecher seiner Zeit, festhielt und als kolorierten Kupferstich auflegte, der so 
erfolgreich war, dass er in kürzester Zeit – obwohl er zu einem sehr hohen Preis gehandelt wurden 
– völlig vergriffen war, und kein Exemplar mehr zu bekommen war.683   
 
Brambilla begann seine Rede vom Katheder aus, der im Zentrum platziert war und sprach in der für 
die Chirurgen obligatorischen Sprache Latein. Dies drückte die Verbindung mit der Universität 
beziehungsweise mit den Medizinern aus, gegenüber den Badern und Scherern, die in den 
Landessprachen unterrichtet worden waren – wenngleich die Unterrichtsprache bald Deutsch 
werden sollte.684  
Der Director perpetuus spannte in seiner Rede einen Bogen vom Altertum zur Gegenwart, sprach 
von der Würde der Wundarznei und dem hohen Rang, den die Chirurgie in Ansehung ihres Alters 
und ihres weiten Fachgebietes unter den medizinischen Wissenschaften innehätte, sowie von den 
großen Fortschritten der letzten Jahre unter dem Schutz des Kaisers.685 Es war ein Bekenntnis zu 

                                            
683 Skopec, Manfred; Gröger, Helmut, Anatomie als Kunst, Christian Brandstätter Verlag, Wien, 2002, 39. 
684 Brambilla, Johann Alexander von, Oratio J.A. Eq. a Brambilla habita Vindobonae cum nova Caesareo.Regia Acadmia 
Medico-Chirurgica, Rudolph Graeffer und Comp. Wien, 1785, 3f. 
685  Ebenda, 3f. 
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einem ganzheitlichen Medizinverständnis, dabei spielte die Chirurgie einen wesentliche Rolle, was 
den Titel erklärt unter dem diese Rede auch ins Deutsche, Italienische und  Französische übersetzt 
wurde: „Von dem Vorrang und dem Nutzen der Chirurgie.“686 Brambilla sagte: „… will also jemand 
Arzt oder Chirurgus werden, so muß er sich in beyden Fällen die Heilkunde in ihrem ganzen Umfang 
bekannt machen.“687 Damit nahm er die Entwicklung in Europa um fast ein Jahrhundert vorweg.688 
Für ihn sollten sich die Absolventen der Akademie dadurch auszeichnen, dass sie Wahrheit, 
Naturlehre und Wissenschaft miteinander verbinden, dass alle Menschen gleich geschaffen worden 
sind und gleiches Recht auf Versorgung durch den Staat haben. Die Absolventen der Akademie 
sollten zur „Glückseligkeit“ des Reiches und der leidenden Soldaten und Menschen dienen.689 

Dieser Glücksbegriff war ganz entscheidend und entsprach auch dem Menschenbild, das ganz 
typisch für die Aufklärung war und auch in anderen Staaten Verbreitung fand. Besonders 
anschaulich wurde dieses Verständnis, als sich Benjamin Franklin mit Thomas Jefferson über die 
Formulierung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung verständigte. Im Zuge des zweiten 
Kontinentalkongresses am 4. Juli 1776 wurde folgende Passage verfasst: „We hold these Truths to 
be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain 
unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”690 

Im Anschluss an die Eröffnungsrede überreichte der Director perpetuus  im Namen seiner Majestät 
des Kaisers den fünf ordentlichen Professoren Böcking, Gabriely, Hunczovsky, Plenk und Streitt, den 
kommandierenden Stabschirurgen Goepfert und dem Prosektor Beinl eine 40 Dukaten schwere  
Gedenkmedaille, die für diesen Anlass geprägt worden war. Der Entwurf stammte vom k. k. 
Medailleur J. N. Wirt. Auf der Vorderseite war Joseph II. mit Lorbeerkranz abgebildet, mit der 
Umschrift Joseph II. Augustus,  auf der Rückseite sah man das Josephinum abgebildet mit der 
Umschrift Curandis militum. Morbis. Et. Vulneribus.  Dazu steht noch Academia Medico-chirurgica. 
MDCCLXXXV.691 
 
Alle bei der Feier Anwesenden erhielten Hefte, in denen die Rede vorab bereits in lateinischer und 
deutscher Sprache abgedruckt war – “Oratio J.A. Eq. a Brambilla habita Vindobonae cum nova 
Caesareo. Regia Acadmia Medico-Chirurgica.“692  
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Abb. 106. Heftchen mit Brambillas Eröffnungsrede. 
 
Mit der Academia Medico-Chirurgica  war ein Haus geschaffen worden, in dem Medizin und 
Chirurgie in Theorie und Praxis wieder vereint gelehrt wurden. Denn Brambilla sah in dem was 
Joseph II. möglich gemacht hatte, die Wiederherstellung der medizinisch-chirurgischen Heilkunde, 
die nur durch Unvernunft und Veränderungen über den Zeitraum von 1800 Jahren verloren 
gegangen war.693  
 
Aufsehen erregte Brambilla mit seiner Rede und seinem Ansatz bei allen Anwesenden. Von den 
Vertretern seiner Meinung erhielt er Zustimmung, denn er hätte den Schaden „welcher aus der 
unter fremden Druck seufzenden Chirurgie nothwendig entspringen mußte, so wie die ins Unendliche 
gehenden Vortheile, welche für das ganze Menschengeschlecht aus der in ihre ursprüngliche Würde 
wieder eingesetzten Chirurgie erwachsen werden, in ein helles Licht gesetzt“.694 Unter den Vertretern 
der inneren Medizin regte sich Widerstand, die Mediziner der Universität waren empört, denn sie 
beanspruchten eine bevorzugte Stellung. Sie empfanden es als Affront, dass sie hier quasi mit einer 
Gegeninstitution konfrontiert worden waren.  
 

                                            
693 Brambilla, Johann Alexander von, Rede auf den Tod des Kaisers Joseph II. , Rudolph Graeffer und Kompagnie bey Ignaz 
Alberti, Wien, 1790, 8. 
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Abb. 107. Johann Adam Schmidt.                                                             Abb. 108. Joseph Jacob Plenck. 
 

  
Abb. 109. Anton Beinl von Bienenburg. 
 
Dabei wollte Brambilla keineswegs die Lehre der Chirurgie an der Fakultät an der Universität Wien 
abschaffen, wie dies Erzherzog Leopold, der spätere Kaiser Leopold II., seinem Bruder Joseph II. 
vorschlug.695 Brambilla hingegen meinte: „Ich habe dagegen (gemeint ist die Abschaffung der 
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Chirurgie an der Universität Wien) immer protestiert, in dem ich sagte, dass es nicht richtig wäre den 
Unwillen der Professoren zu verursachen, die dort 35 oder mehr Jahre gewesen war.  Ich habe immer 
gestrebt Gutes zu machen, aber nie zum Nachteil eines dritten.“696 
 
Leopold hatte oft seinem Bruder gegenüber betont, wie großartig die Einrichtung des Josephinums 
wäre und wie dringend sie gebraucht wurden.697 
 
Die medizinische Fakultät der Universität wollte in der Folge die Studierbedingungen für ihre 
eigenen Studenten verbessern und richtete im zweiten Stock ihres Gebäudes, wo zuvor die K.K. 
Akademie der bildenden Künste angesiedelt war, einen großen anatomischen Hörsaal, wie im 
Josephinum, mit zumindest 150 Plätzen ein, sowie im Anschluss Räume für erweiterte Sammlungen 
mit chirurgischen Bandagen, Materialsammlungen und einem geburtshilflichen Phantom.698 Heute 
ist in diesem Gebäude die Österreichische Akademie der Wissenschaften untergebracht. 
 

 
Abb. 110. Anatomisches Theater der Universität Wien, 1786.  
 
Ein einfaches Mitglied der medizinischen Fakultät, Professor C. G. Kratzenstein (1723 – 1795), war 
ein erbitterter Gegner der Chirurgen und meinte: „… dass die ganze Stimmung gegen Chirurgen in 
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Wien“ mit Sicherheit durch „Brambillas Animosität gegen van Swietens  medizinische Fakultät, die 
der Kaiser in seiner Verpflichtung gegenüber Brambilla und wegen seiner schwachen Augen nicht 
zurückweisen würde“ 699 verursacht wäre. Diese Äußerung kann als Ausdruck des Konfliktes, der sich 
bei der Eröffnung des Josephinums zeigte, verstanden werden. Es ging nicht nur um Spannungen 
zwischen Medizinern und Chirurgen, sondern auch zwischen Deutschen und Italienern. Im Bereich 
der Kunst dominierten Italiener das kulturelle Leben in Wien, was nicht immer mit Wohlwollen 
aufgenommen wurde. Mozart beklagte sich über die „Mafia der Italiener“700 und gerne hätte Mozart 
die Stellung Antonio Salieris eingenommen. Aber da gab es auch andere wie Bononcini, Caldara, 
Ariosti und Porsili. Unter den Architekten waren es Martinelli, Canevale, Peruzzi und Paccassi, bei 
den Malern Casanova – der Bruder des Allbekannten, Canaletto und Guglielmi.701 
Bereits in seiner „Geschichte der von den Berühmtesten Maennern Italiens gemachten 
Entdeckungen“ umriss Giovanni Alessandro oder Johann Alexander von Brambilla 1800 Jahre 
italienischer Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Er skizzierte ein Kontinuum von der römischen 
Antike bis zur Gegenwart, von dem römischen Kaiser Tiberius bis zum römisch-deutschen Kaiser 
Joseph II.. 
 
Zwei Tage nach den Eröffnungsfeierlichkeiten berichtete die Wiener Zeitung vom 9. November 
1785: „… nahmen die Anwesenden die zu dem Institute gehörigen 10 Kabinette in Augenschein, die 
zur Aufbewahrung der aus Wachs verfertigten anatomischen Präparate der physikalischen 
Instrumente und Maschinen, der chirurgischen Werkzeuge und Bandagen, der verfertigten 
pathologischen Präparate, der Arzneymaterialien aus den drey Reichen der Natur und des 
Büchervorrathes gewidmet sind.“ 702 
 
Diese insgesamt 1.300 anatomischen Wachsmodelle kamen ein Jahr später – 1786 – in Wien an 
und wurden im Josephinum aufgestellt. Sie wurden vom Florentiner Felice Fontana gefertigt, er 
hatte davor eine große Sammlung im Auftrag des Bruders von Kaiser Joseph, Leopold, dem 
Großherzog von der Toskana, hergestellt.703 Als die Modelle fertig gestellt waren, wurden sie in zwei 
Transporten mit Maultieren über den Brenner bis nach Linz transportiert und von dort auf Schiffen 
nach Wien gebracht.704  
 
Brambilla entwickelte und verbesserte medizinische Instrumente und sorgte durch einen Katalog 
von 600 Instrumenten für ihre Verbreitung durch das „Instrumentarium Chirurgicum Viennense“ 
von 1781. Hergestellt wurden diese Instrumente, wie bereits erwähnt, in Wien vom Messerschmied 
Mailliard oder Maliar und in viele Länder exportiert.705  
Die josephinische Bibliothek umfasste ursprünglich etwa 10.000 Bände und damals keineswegs nur 
zeitgenössische Literatur, sondern auch historische, medizinische und naturwissenschaftliche 
Werke bis zurück ins 16. Jahrhundert, aber auch Werke über Kriegsspitäler und Publikationen zur 
Verwaltung von Gesundheit waren hier zu finden. 
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Die Academia Medico-Chirurgica  hatte drei wesentliche Aufgaben zu verfolgen: Als Schule sollte 
sie ganzheitliche Medico-Chirurgen ausbilden, als Feldsanitätskommission sollte sie in 
Sanitätsangelegenheiten beraten und als gelehrte Gesellschaft sollte sie die Heilwissenschaften 
fördern.706 
 
Brambilla als Direktor verkörperte die Idee dieser Akademie, er lehrte, verfasste Dienstanweisungen 
und kommunizierte nach innen und außen. Die von ihm verfassten Statuten machen seine 
philanthropisch rationale Haltung deutlich. Als Direktor war er Offizier im Rang eines 
Generalmajors  und zugleich K.K. Hofrat, dieser Titel wurde ihm am 27. November 1787 durch 
Hofdekret verliehen. Vor allem war er aber Protochirurg.  
Im Friedensfall unterstand er allein dem Hofkriegsrat, im Kriegsfall dem kommandierenden General. 
Das gesamte medizinische Personal unterstand ihm in der Dienstordnung, in medizinischen 
Belangen und im Medikamentenwesen. Kein Arzt durfte ohne sein Wissen Versuche am 
Krankenbett machen oder publizieren.707 
  
Die Akademie umfasste sechs Lehrstühle, die von hervorragenden Professoren, die von Brambilla 
ausgewählt worden waren, geleitet wurden. Sie mussten Doktoren der Chirurgie sein und waren als 
Stabschirurgen Offiziere im Rang eines Oberst und als Beamte – K.K. Räte.  Zu dieser Zeit wurde 
das für Zivil- und Militärverwaltung einheitliche Dienstklassenschema, das im Wesentlichen bis 
heute existiert, eingeführt. 
Die Professoren hatten nicht nur Lehr-, sondern auch Forschungsfunktionen zu erfüllen, sollten 
publizieren und bildeten den Sanitätsrat der Armee, der dem Protochirurgen unterstand.708 
 
Die Lehrstühle waren für Anatomie, Pathologie, chirurgische Operationen, Medizin, Botanik und 
Chemie eingerichtet,  außerdem gab es eine Prosektur. Der Unterricht in manchen Gegenständen 
war eine Pionierleistung, z. B. Statistik oder auch Zahnheilkunde. An der Universität gab es damals 
nichts Vergleichbares.709  
Joseph Jakob Plenk, wurde 1784 von der Universität in Ofen nach Gumpendorf berufen. Er 
unterrichtete Botanik und Chemie und war Feldapothekendirektor. Außerdem veranstaltete Plenk 
einen institutionalisierten Unterricht in Zahnheilkunde einschließlich Praktiken.710 In der „Lehre von 
den Krankheiten der Zähne und des Zahnfleisches“ beschreibt er Fehlstellungen der Zähne, 
Ablagerungen und Schäden an den Zähnen, Verfärbungen und entsprechende Behandlungen.  
Johann Nepomuk Hunczovsky, war Tscheche und kehrte Ende 1780 nach dreijährigem Aufenthalt in 
London und Paris nach Wien zurück. Er unterrichtete Chirurgie und Gynäkologie, er veröffentlichte 
die „Medicinisch-Chirurgischen Beobachtungen auf seinen Reisen“ und lehrte bis 1798. 
Wilhelm Böcking wurde Professor für Anatomie und Physiologie und studierte einst im Auftrag 
Brambillas bei Professor Antoine Louis, dem Sekretär an der Académie royale de chirurgie in Paris.711 
Er unterrichtete bis 1804.  
Joseph Gabriel von Gabriely stammte aus dem Elsass und wurde mit der Lehre der inneren Medizin 
betraut. Er wirkte bis 1806. 
Heinrich Streitt unterrichtete Pathologie, Therapie und Arzneimittellehre bis 1790.  
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Anton Beinl war Oberchirurg und wurde als Prosektor und Instruktor der Zöglinge bestellt. 
Johann Adam Schmidt war Pathologe, Prosektor und Okulist. Er war Brambillas rechte Hand, sein 
geschätzter Sekretär und Übersetzer, später auch Professor und galt als ausgezeichneter Augenarzt. 
Die Vertretung des Direktors übernahm der Vizedirektor, der wechselweise aus dem Kreis der 
Professoren ausgewählt wurde.712 
Als Lehrer herausragend wurden Brambilla, Plenk und Hunczovsky bezeichnet, sie haben intensiv 
wissenschaftlich gearbeitet und von ihnen sind auch zahlreiche Publikationen erschienen. 
 
Bei der Armee fungierten Stabs- und Regimentschirurgen, Bataillonschirurgen, sowie Oberchirurgen 
der Armee. Es gab auch sogenannte Unterchirurgen, die oft als Praktikanten schon in jungen Jahren 
in die Armee eintraten, zu subalternen Chirurgen und Feldscherern aufstiegen, ehe sie zu 
Unterchirurgen ernannt wurden.713 
 
Bis zu 300 Zöglinge konnten als Studenten in die Akademie aufgenommen werden, von denen pro 
Jahrgang 24 bis 36 ein Stipendium erhielten.714  
Johann Nepomuk Fürst zu Schwarzenberg (1742 – 1789) richtete 1787 eine Stiftung ein, „damit 
von dem abfallenden jährlich 90 fl. Interesse ein Preiß für den sich vorzüglich auszeichnenden jungen 
Wundarzt bestimmt oder zu einem förmlich Stipendium für einen angehenden und in dieser 
Accademie aufzunehmende Chyrurg, welcher ein schwarzenbergischer Unterthan syn müsste.“715 
Brambilla stimmte zu und Joseph II. erhöhte das Stipendium auf 120 fl. jährlich. 
Der Stabschirurg Franz Anton Brendel von Sternberg stiftete einen großen Geldbetrag, um damit 
einen Preis für Studenten am Josephinum einzurichten.716 Auch das begrüßte Brambilla sehr. Es 
wurden für die Erlangung dieses Preises spezielle Themen ausgeschrieben und 1787 wurde mit der 
Veröffentlichung der „Abhandlungen“ ungefähr nach dem Muster der „Memoires de l’Academie 
Royale de Chirurgie“ begonnen.717 
 
Nach Absolvierung einer sechsjährigen Spitalspraxis – den zweijährigen Kurs eingerechnet - konnte 
nach Ablegung zweier strenger Prüfungen der Grad eines Magisters der Chirurgie erlangt werden. 
Geprüft wurden erst Anatomie, Physiologie, Physik und Pathologie, dann Chirurgie, Geburtshilfe, 
Instrumentenkunde und Bandagenlehre, Gerichtsarzneikunde, Botanik, Chemie sowie materia 
medica et chirurgica. 
Nach Absolvierung einer achtjährigen Spitalspraxis – des zweijährigen Kurs eingerechnet – konnte 
nach Ablegung dreier strenger Prüfungen der Grad eines Doktors der Chirurgie erlangt werden.  
Die dritte Prüfung bestand dann in einer Operation an einem Tierkadaver, einschließlich der 
Erörterung von Anatomie, Maßnahme und Methode.718 
Damit wurde die Berechtigung verliehen, nicht nur die Chirurgie, sondern auch die Medizin 
auszuüben, und zwar sowohl beim Militär als auch bei Zivilisten. Joseph II. verfügte die 
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Anerkennung und Zulassung zur Berufsausübung in den gesamten habsburgischen Erblanden und 
den weiteren Ländern.719  
 
Welche Chirurgen von den Regimentern zur Teilnahme an diesem Kurs an die neue Academia  
geschickt werden sollten, bestimmte der Protochirurg. Die Willkür der Regimentskommandanten 
war damit beendet. Grundkenntnisse und ein gutes persönliches Verhalten waren Voraussetzung, 
bei gleicher Qualifikation der Bewerber entschied die längere Dienstzeit. 
Nach Absolvierung der Ausbildung konnte ein Militärarzt erst nach einer insgesamt zwölfjährigen 
Dienstzeit diesen quittieren. Damit war sichergestellt, dass die Armee auch in den Nutzen seiner 
Qualifikation kam.720 
 
Begabte Feldärzte konnten auch im „zweiten Bildungsweg“ die Doktorwürde am Josephinum 
erlangen, so auch ein Dr. Fleischhacker (manchmal auch Fleischhacher genannt), der in der 
französischen Flotte am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg teilnahm. Das System war für 
Begabte durchlässig.721 
 
Im Rahmen der von Joseph II. verwirklichten Reformen gelang es Brambilla, die Chirurgen von den 
Badern und Scherern scharf zu trennen und eine vollkommene Gleichwertigkeit zwischen Chirurgen 
und Ärzten zu erreichen. 
Und noch eine Sensation gab es in diesem Haus: die Unterrichtsprache war Deutsch – im 
Gegensatz zur Universität, wo von Alters her ausschließlich in Latein gelehrt wurde. 
Zu dieser Zeit war das Josephinum aber nicht nur Lehranstalt, sondern auch Anstalt der Gelehrten, 
eine Akademie der Wissenschaften, mit in- und ausländischen Mitgliedern.722 
 
Am 3. Februar 1786 wurde der Akademie der Rang einer Universität eingeräumt, am 5. April 1786 
wurde die Stiftungsurkunde als Josephinische Akademie ausgestellt – der Kaiser hatte ihr seinen 
eigenen Namen gegeben. Dem Namen nach Akademie, war sie dem Wesen – und dem Bewussteins 
von Joseph II. und Brambilla – nach Universität wie alle anderem im Reich.723 Ein Jahr später erhielt 
sie das Motto „In Unione Salus“ („In der Verbindung – gemeint ist Chirurgie und interne Medizin – 
liegt das Heil). Diese Vorstellung hätte die Entwicklung in Europa ein Jahrhundert 
vorweggenommen, meinte der Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin, Karl Holubar 1991.724 
 
Am 27. Februar 1786 verfügte eine kaiserliche Resolution dem Protochirurgen und den Professoren 
Böcking, Hunczovsky und Streitt sowie dem Stabschirurgen Goepfert die Doktorenwürde zu 
verleihen, damit sie diese selbst auch den Studenten des Josephinums verleihen konnten.725  
 
Als Akademie der Wissenschaften sollte das Josephinum über 30 wirkliche, und je 20 einverleibte 
und korrespondierende Mitglieder haben. Neben den Professoren zählten auch die 
kommandierenden Stabschirurgen der Provinzen zu den wirklichen Mitgliedern, zu einverleibten 
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Mitgliedern wurden Chirurgen und Anatomen ausländischer Staaten ernannt. Korrespondierende 
Mitglieder konnten Chirurgen und aus dem In- und Ausland werden.726 
 
Am 2. November 1786 fand die erste Akademiesitzung statt. Dabei wurden als wirkliche Mitglieder 
der K.K. persönliche Chirurg Anton von Brambilla und der Feld-Stabschirurg und Chefchirurg des 
allgemeinen Krankenhauses Simon Jennat aufgenommen. Als einverleibte Mitglieder wurden der 
russische persönliche Chirurg des Zaren und Staatsrat Herr von Kelchen, der Sekretär der Académie 
royale de chirurgie Antoine Louis aufgenommen, korrespondierende Mitglieder wurden die Herren 
Beinl, Vering, Scherer und Schmidt.727 
 
Die wissenschaftlichen Arbeiten wurden in verschiedenen Medien veröffentlicht, zum Beispiel in 
einer Zeitschrift für Militärärzte von 1789 bis 1792 oder in den Abhandlungen der Römisch Kaiserl. 
Königl.  Josephnischen medicinisch-chirurgischen Academie zu Wien, deren erster Band 1787 
erschien. Sie wurden dann bei der Truppe verteilt, um das Wissen weiterzutragen.728 
Ab 1786 wurden Preisaufgaben ausgeschrieben, um wertvolle Verbesserungsvorschläge des 
Militärsanitätsdienstes zu gewinnen, aber auch den Wettbewerb untereinander zu fördern.729 
 
Die der Eröffnung des Josephinums folgenden Jahre waren eine wissenschaftliche Glanzzeit der 
Chirurgie.  
Als gefeierte Institution wurde das Josephinum zur Sehenswürdigkeit für Staatsgäste wie den 
russischen Zaren, fachinteressierte Mediziner aus vielen Ländern Europas und ganz allgemein 
Touristen. In einer Reisebeschreibung aus dem Jahr 1794 findet sich folgender Eintrag: 
„Es ist nicht sehr leicht, Einlassungsbillets zu diesem Institut zu erhalten; man bekommt sie von dem 
Herrn von Brambilla und nur ganzen Gesellschaften zeigt man das Haus. Es wohnen hier vollkommen 
frey ein Paar hundert junge Leute bey einander, alles bestimmt einst Chirurgen bey der kaiserlichen 
Armee zu werden; auch ist man gewillet, die ganze Armee einzig aus diesem Hause mit Wundärzten 
zu versorgen. Ueberdem werden alle zwey Jahre dreißig, bereits angestellte Wundärzte wechselweise 
hierher gesandt, um sich ferner zu vervollkommnen. Sechs Professoren, von welchem, irre ich nicht, 
viere außerhalb dem Gebäude wohnen, und die alle eben, wie die Studierenden Uniform tragen, 
ertheilen in allen Zweigen der Arzney- und Heilkunde Unterricht; und ihren Vorlesungen wohnen 
auch andere bey, welche nicht zu dem Corps der künftigen Feldchirurgen gehören. Hinter der 
Akademie erhebt sich ein großes militärisches Hofspital, das über tausend Betten enthält, und das 
ganz der Aufsicht und der Behandlung der Akademisten anvertrauet ist. Hier ist es auch, wo der 
praktische Unterricht im Ueberfluss ertheilt werden kann.“730  
Für die Aufrechterhaltung des ordentlichen Betriebes sorgte auch ein Portier in Livree, dem zwei 
Hausknechte zur Seite gestellt wurden.731 
 
Die in diesem Hause führenden Persönlichkeiten spielten aber auch in der Wiener Gesellschaft eine 
beträchtliche Rolle.  
Johann Alexander von Brambilla bildete zusammen mit Gerhard von Vering, Gottfried van Swieten, 
Johann Hunczovsky und Johann Adam Schmidt einen Zirkel von einflussreichen Persönlichkeiten –
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Professoren und Mediziner um Joseph II.. Dieser Kreis nahm auch Persönlichkeiten auf, die gerade 
nach Wien kamen. So wie im Winter 1786–1787: Ludwig van Beethoven.732 
Schmidt war ausübender Musiker und wurde bald persönlicher Freund Ludwig van Beethovens, der 
ihm sein „Trio für Pianoforte, Klarinette und Violoncello“ widmete und seiner im Heiligenstädter 
Testament mehrmals gedachte.733 Ihm soll Johann Wolfgang von Goethe ebenfalls einen 
freundlichen Gruß erboten haben. Auch ärztlich wurde Beethoven von einem Professor des 
Josephinums betreut. 
Das Josephinum spielte auch eine Rolle als am 16. November 1789 Anna Mozart geboren worden 
ist. Zu dieser Zeit wohnte Mozart im Gartenhaus des Hauses seines Logenbruders, des Verleger 
Johann Thomas von Trattner,734 der auch Werke Brambillas und anderer Professoren des 
Josephinums veröffentlicht hatte. Dieses Haus war in der Währingerstrasse in Sichtweite des 
Josephinums und Mozart stand in Kontakt mit Hunczovsky.735 Möglicherweise hat Mozart  den 
berühmten Arzt zu Hilfe gerufen haben, wobei, das neugeborene Kind starb noch am selben Tag.736 
In Erinnerung bleibt diese Adresse aber vor allem, weil hier unter anderem „Cosi van Tutte“ 
entstand.737  
 
Nur etwa fünf Wochen nach Eröffnung des Josephinums – einer Institution, die den Zielen der 
Freimaurer äußerst nahe stand738 – erfolgte am 12. Dezember 1785 der Erlass des 
Freimaurerpatents. 1787 schrieb dazu ein Erich Servati in Bruchstücke zur Geschichte der deutschen 
Freymaurerey  Folgendes: „Ohe iam satis est! Wo nur ein Tempel oder sonst ein Gebäude auf der 
Gotteserde entstand, da gab es freylich Baumeister, - aber wie heißen dieses Freymaurer, 
Großmeister, Deputirte, Vorsteher in der heutigen Logensprache? Was haben, ausser einer Brücke 
und dergleichen, was haben die mehrsten unter den heutigen Freymaurern aufgebauet? Ich schließe: 
folglich sind entweder diese der gegenwärtigen Zeit, oder jene der Vorwelt keine Freymaurer zu 
nennen. Antworten sie, man müsse auf den Geist sehen; so folget, dass die alten, deren Geist gewiß 
nicht der ihrige war, blos materielle, sie aber blos geistliche Freymaurer genennt zu werden 
verdienen. Welche Ungereimtheiten! So kann man alles gleich alt machen, als die Welt ist. Eben so 
leicht fiele es einem H. von Brambilla den Ursprung der ehrwürdigen Chirurgie nicht erst bey dem 
allerersten Accouchement der Mutter Eva aufzusuchen, oder bey einer wahrscheinlichen Fußwunde 
auf der Flucht aus dem Paradiese. So bald sich nun diese oder ähnliche Fälle wiederholten, (und wo 
geschah das nicht?) so denke ich mit auch Meister und Großmeister der Chirurgie, chirurgische 
Logen, chirurgische Meisterstücke, von Provinz zu Provinz, von Jahrhundert zu Jahrhundert, bis ich 
endlich auf den heutigen Großmeister der österreichischen Chirurgie, Josef II., herabkomme, welcher 
die grosse Loge, die chirurgische Militär-Akademie zu Wien im J. 1785 errichtet, vollendet und 
eingeweiht hat.“739 
War also mit dem Josephinum die neue Großloge Österreichs geschaffen worden, die die Loge „Zur 
wahren Eintracht“ überflüssig gemacht hatte? Die Nähe und die Konstellation dieser beiden 
Ereignisse bietet zumindest eine Erklärungsmöglichkeit für das Freimaurerpatent von Joseph II.. 
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Brambilla war am Höhepunkt seiner außergewöhnlichen Karriere und ein gefeierter Mann. Er 
bekleidete eine Reihe von Ämtern, die sich nur schwer auf einer einzigen Visitenkarte unterbringen 
ließen: 
„Dr. Johann Alexander von Brambilla, des römischen Reiches Ritter, Sr K.K. Apostolischen Majestät 
Joseph II. wirklicher Chiriator, Protochirurgus der Armeen, Inspektor der militärischen Hospitäler, 
Direktor des medizinisch-chirurgischen Studiums auf der Josephinischen Militäracademie zu Wien, 
der kaiserl. adeligen deutschen Arcierenleibgarde erster Wundarzt, der königl. Academie der chirurgie 
zu Paris, des chirurgischen Collegiums zu Montpellier, dann der Academien der Wissenschaft zu 
Bologna, Mantua und Florenz Mitglied“740 
 
Ausdruck dieser Karriere war nicht zuletzt die Verleihung des Königlich-Ungarische Sankt 
Stephans-Orden (hu: Magyar királyi Szent Istvan lovagrend) durch Joseph II.. 
Dieser Orden  war der ranghöchste ungarischer Zivilverdienstorden und wurde von Maria Theresia 
als Gegenstück zum Militär-Maria-Theresien-Orden gestiftet. Anlass war die Krönung von Joseph II. 
zum Römischen König am 5. Mai 1764. Dieser Orden wurde unter den Schutz des Heiligen Stephan 
gestellt. Großmeister war der König von Ungarn. 
Die Dekoration bestand aus einem grün emaillierten, goldgeränderten und mit der ungarischen 
Stephanskrone gekrönten Tatzenkreuz, dessen rot emaillierter Mittelschild und das aus dem 
ungarischen Wappen bekannte Doppelkreuz. Die Ordenskreuze wurden am grünen Band mit rotem 
Streifen in der Mitte in der üblichen Weise getragen. Die Ordenskleidung war ein grüner 
Samtmantel mit karmesinroter Taftfütterung und Hermelinbesatz. Dazu gab es einen Hut, ebenfalls 
in karmesinrot mit Hermelinbesatz, mit Reiherfedern in einer rot-grünen Agraffe geschmückt war. 
Außerdem gehörte ein Unterkleid aus rotem Samt mit Goldstickerei dazu. Festtag des Ordens war 
der St. Stephans-Tag (26. Dezember). 
Der Stephansorden wurde nur an Angehörige von seit mindestens vier Generationen adeligen, 
freiherrlichen oder gräflichen, im Lande ansässigen Geschlechtern verliehen.741 Die Verleihung an 
Brambilla war somit Ausdruck ganz besonderer Anerkennung und Wertschätzung. 
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Abb. 111. Kaiser Josef reicht Brambilla den Stephansorden. Auf den ausgerollten Plänen am Schreibtisch ist eine Ansicht 
des Josephinums zu sehen. 
 
Brambilla war zwischenzeitlich aus der Weihburggasse übersiedelt und wohnte nun in noch 
vornehmerer Umgebung und zwar in unmittelbarer Nähe zur Hofburg – in der Stallburggasse,  im 
Kaisersteinpalais,742 heute Bräunerstrasse 9/Dorotheergasse 14.  Es soll ein prachtvoller Palast 
gewesen sein, von dem heute nur noch die beeindruckenden Kelleranlagen erhalten sind. An dieser 
Stelle wurde im Jahr 1910 ein Neubau errichtet.743  
So lebte er in illustrer Nachbarschaft, in unmittelbarer Nähe dazu – am Michaelerplatz – war das 
Hofburgtheater, wo „Die Hochzeit des Figaro“ von Wolfgang Amadeus Mozart am 1. Mai 1786 
uraufgeführt wurde. Direkt daneben wurde im selben Jahr die Zuckerbäckerei „Demel“ eröffnet, die 
später auf den Kohlmarkt übersiedelte. Dort hatte der Kupferstecher und Verleger Hieronymus 
Löschenkohl sein Gewölbe – schräg gegenüber vom Verlagshaus Artaria, das 1789 seine 
Niederlassung hier gründete. Gleich daneben befindet sich seit 1770 das Juweliergeschäft Rozet-
Fischmeister, das damals wie heute die Wiener Gesellschaft mit Preziosen beliefert.744  
Auch der Ballhausplatz war ganz nahe, in dem dort befindlichen Ballhaus wurde unter anderem 
auch Billard gespielt, Spiele zur Unterhaltung waren auch in der Wiener Gesellschaft sehr beliebt. 
In den 1770er Jahren verfestigten sich zwei unterschiedliche Spielarten. In England entwickelte 
sich das Lochbillard zum „English Billards“ und von Frankreich ausgehend verbreitete sich am 
Kontinent „Carambole“, das bald auch in Wien großen Anklang fand. Es wurde nicht nur in 

                                            
742 Hof- und Staatsschematismus der Haupt- und Residenzstadt Wien, Jahrgang 1785, 1787, 1788, wohn. in der 
Dorotheegasse im Kaisersteinischen Haus 1156, auch „in der unteren Breunerstrasse“.– übersetzt auf heutige 
Hausnummern durch Anton Tantner, Autor von: Die Hausnummer. Eine Geschichte von Ordnung und Unordnung, Jonas 
Verlag, Marburg, 2007. 
743 Bundesdenkmalamt (Hg.), Dehio – Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, 1. Band, Wien, Verlag Berger, Horn, 
2003, 865. 
744 Wien Tourismus (Hg.), Haydn Wege Programm 2009, Astoria, Wien, 2008, 13. 
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Ballhäusern, sondern auch in Kaffeehäusern und Casinos gespielt und in zahlreichen Spielarten, mit 
kostbar bemalten Bällen. Mozart hatte ein eigenes Billardzimmer und schaffte es sogar, während 
des Billardspiels zu komponieren. Unter den zahlreichen Spielarten, blieb die „Carambolage“ mit 
drei oder vier Bällen besonders beliebt.745 Bei diesem Spiel kennt man noch heute in Wien den 
„Brambillastoss“.746  
Das ist nicht verwunderlich, denn Billard wurde zu einer Manie im Zeitalter der Aufklärung und 
man sah auch einen gesundheitlichen Nutzen darin. So würde es zu vorteilhafter Leibesbewegung 
führen, bei der man den größten Teil der Glieder bewegt und es könne im Winter auch an die Stelle 
eines Spazierganges treten.747  
„Brambilla spielte in einem Kaffeehaus und seine Partner bemerkten, dass er eine gewisse Position 
überdurchschnittlich oft löste. Da er eine angesehene Persönlichkeit  war, schmeichelte man ihn und 
erfand den „Brambilla-Stoss“.748 Wobei man annehmen kann, dass er aufgrund seiner zahlreichen 
Verpflichtungen kein besonders häufiger Spieler war.  
 
Allerdings wurde Brambilla auch Ziel von Anfeindungen, wie eine Persiflage, die in der 
„allgemeinen deutschen Bibliothek“ 1788 in Berlin erschienen ist, zeigt. Dort wurde Brambilla in 
voltairischer Manier als Docktor Fanfarone – der Doktor mit der Klistierspritze – in „Das Affenland, 
oder der Docktor Fanfarone“ aufs Korn genommen.749 
Natürlich waren die Italiener in Wien gut vernetzt, sie hielten zusammen, und Brambilla war einer 
von ihnen. So schrieb Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte, dass er bei seinen Zahnschmerzen 
unglücklicherweise dem Rat eines dilettantischen Italieners gefolgt wäre, nachdem er bereits die 
Empfehlung zu einer Operation hatte. Dieser Dilettant fragte da Ponte: „Und wer hat Ihnen den Rat 
gegeben sich operieren zu lassen?“  Und da Ponte antwortete: „ Der erste Chirurg des Kaisers, 
Brambilla.“ „Das ist schlecht; sehr schlecht von ihm; geben Sie mir eine Zechine und ich schaffe Ihnen 
diesen Auswuchs hinweg, ohne meine Zuflucht zum Schneiden zu nehmen.“  Da Ponte bereute diese 
Entscheidung bald bitter – hätte er nur auf Brambilla gehört! – denn das verschriebene 
Scheidewasser kostete da Ponte alle seine Zähne 750 
 
1789 wurde Brambillas „Reglement für die Kaiserl. Königl. Feldchirurgen in Friedenszeiten“ 
veröffentlicht. Darin beschrieb er auch die Bezüge, die er dem Protochirurgen, der er selbst war, 
zugedacht hatte: „Im Falle der Protochirurgus ins Feld gehet, so hat dieser ihm zugetheilte 
Hofkriegskanzlist bey dem Vizedirektor, oder dem jeweiligen Stabschirurgus, welcher in Abwesenheit 
des Protochirurgus dessen Stelle versieht, zur Geschäftsbesorgung zu verbleiben. In Kriegszeiten 
erhält der Protochirurgus nebst seinem Gehalte noch sechs Pferdeportionen, und vier Brodportionen 
zufolge eines hohen hofkriegsräthischen Dekrets vom 29. März 1785 nebst dem Feldbetrag. Auch 
bekommt er zwey Oberchirurgen von einem Feldspital als Adjudanten, von welchen ein jeder eine 
Brod- und eine Pferdeportion empfängt. Eine Pferdeportion und zwey Brodportionen erhält in 
Kriegszeiten auch sein Sekretär.“751  
Brambilla scharte gerne Adjutanten und Sekretäre um sich, und er war gerne flott unterwegs – im 
Feld oder auf Reisen sogar sechsspännig, wie der Kaiser selbst.752   

                                            
745 Weingartner, Heinrich, Da Ponte Institut (Hg.), Billard, in: Mozart – Experiment Aufklärung, Hatje Crantz Verlag, 
Ostfildern, 2006, 390ff 
746 Schmidt, Jürgen, Billardspieler, Interview 11. 12. 2010, Wien. 
747 Bauer, Günther, Da Ponte Institut (Hg.), Mozart, Kavalier und Spieler, in: Mozart – Experiment Aufklärung, Hatje 
Crantz Verlag, Ostfildern, 2006, 382. 
748 Weingartner, Heinrich, Befund des Billardfachmann und Autor von Billard, in: Mozart – Experiment Aufklärung, 11. 
04. 2011, Wien. 
749 Nicolai, Friedrich (Hg.), Allgemeine deutsche Bibliothek, Berlin und Stettin, Friedrich Nicolai, 1788, 607. 
750 Burghardt, Eduard, Denkwürdigkeiten des Lorenzo da Ponte, Verlag W. Opetz, Gotha, 1861, 113. 
751 Brambilla, Johann Alexander von, Reglement für die kaiserl. Königl. Feldchirurgen in Friedenszeiten, Erster Teil, Johann 
Thomas Edler von Trattner, Wien, 1789, 10. 
752 Schwäbisches Magazin von gelehrten Sachen auf das Jahr 1777, mit Erbardischen Schriften, Stuttgart, 1777, 560. 
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Brambilla war außerdem Sammler und hatte eine Leidenschaft für Kunst. Seine Sammlung war so 
bedeutend, dass sogar der Kaiser von ihm Werke für seine Gemäldegalerie ankaufte.753 Dieser 
entschied nur selten allein und persönlich über Kunstankäufe.754  
 
Das Josephinum war durch die Fülle seiner Sammlungen und die modernen Ausbildungsmethoden 
wissenschaftlich am Puls seiner Zeit. 
Das blieb auch in anderen Staaten Europas nicht unbemerkt, Reformbedarf war auch anderenorts 
gegeben.   
 
Der Preuße Johann Friedrich Goercke (3. Mai 1750, Sorquitten, Landkreis Sensburg, Ostpreußen – 
30. Juni 1822, Sanssouci bei Potsdam, Brandenburg) war königlich preußischer Militärarzt, Chirurg, 
Fachbuchautor und Geheimer Obermedizinalrat, sowie persönlicher Arzt des preußischen Königs 
Friedrich II.. 755 
1788 kam er nach Wien und Brambilla stellte ihn Kaiser Joseph II. in der Hofburg vor, und für eine 
dreiviertel Stunde unterhielten sie sich über die Akademie, das Spitalswesen und die Behandlung 
von Soldaten.756 Goercke blieb schließlich für sieben Monate in Wien, um die Einrichtungen des 
Josephinums zu studieren. 1795 gründete er die militärmedizinischen Akademie Pépinière, die 
Pflanzschule in der Berliner Georgenstrasse. Die Gründung der Pépinière baute auf dem Collegium 
medico-chirurgicum auf, das bereits 1723/24 gegründet worden war, auf und stand im engen 
Zusammenhang mit dem Aufbau der medizinischen Fakultät der Universität in Berlin. Die Pépinière 
war somit neben der Charité die – eher handwerklich orientierte – zweite Chirurgenschule in Berlin. 
Das Studium war frei und die Studenten erhielten Kost und Logis im Institut. Wer privat wohnte, 
bekam einen Zuschuss. Die Studenten nannten sich Pfeifhähne, was eine Verballhornung des 
Wortes Pépinière durch Berliner Gassenjungen war. Es wurden nur so viele Studenten angenommen 
wie Militärärzte gebraucht wurden, und der Andrang war groß: Von zehn Bewerbern konnte jedoch 
nur einer genommen werden. Die Ausbildung an der Pépinière dauerte vier Jahre. Für Studenten, 
die sich verpflichteten, danach für acht Jahre Dienst als Militärchirurgen zu tun (so genannte 
Eleven), erfolgte die Ausbildung auf Staatskosten mit zusätzlichem Sold. Goercke wurde deren 
erster Rektor.757 Man könnte ihn auch als den preußischen Brambilla bezeichnen. 
Das Gebäude ist erhalten geblieben und beherbergt seit 1998 das Deutsche Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie. 
 
Auch in Dänemark wurde bereits seit längerem die Entwicklung in Wien beobachtet und natürlich 
fand auch ein Austausch statt. 1776 reisten Quarin und Störck zusammen mit Ferdinand Joseph 
Leber (31. Dezember 1727, Wien – 14. Oktober 1808, Wien) und Nicolas Joseph Jacquin (16. 
Februar 1727, Leiden – 26. Oktober 1817, Wien) zu einem Fachaustausch zur Medizinischen 
Gesellschaft nach Kopenhagen. In beiden Ländern bestanden zu jener Zeit ähnliche Probleme bei 
der Ausbildung von Chirurgen. Als dann in Dänemark die hervorragende Zusammenarbeit zwischen 
Joseph II. und Brambilla um die Schaffung der Josephs-Akademie bekannt wurde, erwirkte der 
dortige persönliche Arzt und Berater des Prinzregenten Frederik, J. C. Bodendich (1735 – 1818), 
zusammen mit dem sehr geschickten und hervorragend ausgebildeten Hofchirurgen Alexander 
Koplin (1731 – 1801) bereits am 22. Juli 1785 die Unterschrift ihres Herrschers unter ein 
königliches Dekret für die Gründung der königlich chirurgischen Akademie. Diese Institution hatte 
bereits vor ihrer Eröffnung und ein Jahr vor dem Josephinum den Status einer Universität. Im 
                                            
753 Engerth, Eduard Ritter von, Gemälde – beschreibendes Verzeichnis, Selbstverlag des Kunsthistorischen Museums 
Wien, Wien, 1886, 289. 
754 Heinz, Günther, Amt der niederösterreichischen Landesregierung (Hg.), Die figürlichen Künste zur Zeit Joseph II., in: 
Stift Melk – Österreich zur Zeit Kaiser Joseph II., Ferdinand Berger & Söhne OHG, Horn, 1980, 190. 
755 http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Goercke, 9. März 2011. 
756 Bernstein, Johann Gottlob, Geschichte der Chirurgie vom ‚Anfange bis auf die jetztige Zeit, Th. 2, Leipzig 1823, 407f.   
757 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums, Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
Militärsanitätswesens in Österreich, in: Paracelsus-Beihefte, Sonderheft , Hollinek, Wien, 1956, 18. 
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August folgte der Vorschlag für einen Bauplatz, am 20. Jänner 1786 wurden die Pläne vorgelegt 
und nach 16 Monaten Bauzeit konnte am 25. Oktober 1787 das Haus eröffnet werden. Für 155 
Jahre blieb es der Hauptsitz für die theoretisch wissenschaftliche medizinische Ausbildung in 
Dänemark.758  
 
Auch in Großbritannien blieben die Entwicklungen in Wien nicht ohne Folgen. Berichte über den 
Spitals- und Lehrbetrieb in Wien wurden in Edinburgh veröffentlich. Der junge englische Arzt John 
Forbes übersetzte deutsche Werke in das Englische und Andrew Duncan begann 1795 eine neue 
Vorlesungsreihe „Medical Police“, die von Johann Peter Frank und seinem Werk inspiriert war, in 
deren Folge richtete König George III. nach Wiener Vorbild einen Lehrstuhl für Gerichtsmedizin 
ein.759 
 
Im Osmanischen Reich orientierte man sich medizinisch bereits seit dem 17. Jahrhundert am 
Abendland. Anfang des 19. Jahrhunderts schließlich kamen über Vermittlung des Fürsten 
Metternich zwei junge österreichische Militärärzte nach Istanbul. Einer von ihnen, Karl Ambros 
Bernard, wurde 1839 Direktor der Medizinschule Galatasaray, die nach dem Muster der Josephs-
Akademie in Wien errichtet worden war. Auch hier gab es einen botanischen Garten zu 
Lehrzwecken, für den sogar ein Wiener Gärtner angestellt wurde. Die Bibliothek war ansehnlich, die 
physikalische und die anatomische Sammlung waren reichhaltig und die Präparate stammten vom 
Wiener Anatomen Hyrtl. Klinischer Unterricht im Krankensaal für rund 200 Studenten war hier 
ebenso zu finden, wie die Ausbildung von Hebammen.760 
 
Brambilla hatte immer Kontakt zu seiner Heimatstadt Pavia gehalten. 1783 veranlasste er die 
Berufung des Arztes Paolo Scarpa (13. Juni 1747, Motto in Friaul – 31. Oktober 1832, Pavia) zum 
Professor an die Universität Pavia. Dieser trug zum dortigen Ausbau der medizinischen Fakultät bei 
– parallel zur Errichtung des Josephinums.  
 
Dem städtischen Spital schenkte Brambilla Lernbehelfe und eine reichhaltige Bibliothek.761 
Ebenfalls 1785 wurde in Pavia ein anatomischer Hörsaal – ein Anatomisches Theater – eingerichtet, 
das heute als „Aula Scarpa“ bekannt ist. In diesem Saal finden sich allegorische Freskomalereien, 
die die Verbindung von Medizin und Chirurgie, sowie Instrumente von Brambilla darstellen.762  
 

                                            
758 Moller-Christensen, Vilhelm; Lesky, Erna (Hg.), The Futile Attempt of the Danish Academia Chirurgorum Regia in 1786 
to – after the Viennese Pattern – Acquire the Right to Create Doctores Chirurgiae, in: Wien und die Weltmedizin, Böhlau 
Verlag, Wien, 1974, 59f. 
759 Poynter, Noel; Lesky, Erna (Hg.), British Medicine and the Vienna School, in: Wien und die Weltmedizin, Böhlau Verlag, 
Wien, 1974, 91. 
760 Terzioglu, Arslan; Lesky, Erna (Hg.), Die Verdienste der österreichischen Ärzte bei der Gründung der modernen 
Medizinischen Fakultät in der osmanischen Reichshauptstadt Istanbul am Anfang des 19. Jahrhunderts, in: Wien und die 
Weltmedizin, Wien, 1974, 140ff. 
761 Belloni, Luigi; Lesky, Erna (Hg.), Die Schriften von G. A. Brambilla. Über die Geschichte der österreichischen Chirurgie 
von 1750-1800 (mit besonderer Berücksichtigung des Urzustandes des Josephinums), in: Wien und die Weltmedizin, 
Böhlau Verlag, Wien, 1974, 45. 
762 Zanobio, Bruno; Lesky, Erna (Hg.), The Restoration of Pavia Version of Giovanni Alessandro Brambilla’s Surgical 
Armentarium, in: Wien und die Weltmedizin, Böhlau Verlag, Wien, 1974, 50. 
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Abb. 112. Universität Pavia - 1.  Innenhof.                               Abb. 113. Biblioteca di Brambilla, Pavia. 
 

     
Abb. 114. Universität Pavia - 1.  Innenhof - Brambillabüste.     Abb. 115. Universität Pavia – Teatro anatomico.  
 
Dieser Saal ist quasi ein Schwesterbauwerk des Theaters im Josephinum. Zur Ausstattung der 
Fakultät schickte Brambilla an Scarpa einen Satz seiner chirurgischen Instrumente, Johann Peter 
Frank, Professor eben hier, dankte in einem Brief vom 30. Juli 1786 Brambilla für die Bücher und 
eben jene chirurgischen Instrumente, die wenige Tage zuvor angekommen waren.763 
Der Ausbau der Universität in Pavia wurde durch Kaiser Joseph II. finanziert, der K.K. Hofarchitekt 
Giuseppe Piemarino und Leopoldo Pollack gestalteten unter anderem die klassizistische Fassade an 
der Corso Strada Nuova. Die Universität sollte nicht das einzige klassizistische Bauwerk an diesem 
Corso bleiben.  
                                            
763 Zanobio, Bruno; Lesky, Erna (Hg.), The Restoration of Pavia Version of Giovanni Alessandro Brambilla’s Surgical 
Armentarium, in: Wien und die Weltmedizin, Böhlau Verlag, Wien, 1974, 50. 
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Direkt im Anschluss, Richtung Süden, war bereits einige Jahre früher durch Umbau der Palazzo 
Garroni Carbonara entstanden. Nur ein Jahr nach der Eröffnung des Josephinums in Wien kaufte 
Brambilla 1786 zwei Häuser direkt neben dem Palazzo Garroni Carbonara. Hier sollte sein 
Stadtpalais entstehen.  
 

     
Abb. 116. Palazzo Brambilla, Pavia – Fassadenplan.               Abb. 117. Palazzo Brambilla, Pavia – Ansicht,.  
 

     
Abb. 118 und 119. Palazzo Brambilla, Pavia – Repräsentationsräume. 
 
Abb. 60. Palazzo Brambilla, Pavia Repräsentationsräume 2, in: Milani, Mino, Palazzo Brambilla Ritorno all’antico 
Splendore, Resegna N. 12, Mailand, 2001, 67. 
 
Für die Errichtung engagierte er zwei Architekten: Leopoldo Pollack und Luigi Malaspina di 
Sannazzaro, einen jungen Paveser Marchese, der später als Sammler und Schriftsteller bekannt 
wurde. 764 
Es wurden zahlreiche Fassadenentwürfe erstellt und offensichtlich sehr konzeptionell an diese 
Bauaufgabe herangegangen, Proportionen und Symbolik wurde viel Bedeutung beigemessen. 
Letztendlich wurden Teile der vorhandenen Bausubstanz in das neue Projekt integriert und es 
entstand eine symmetrische fünfachsige Fassade mit drei Geschossen, einem hohen Sockelgeschoss 
mit bandartiger Quaderung, einer Beletage und einem zweiten, deutlich niederen Obergeschoss. 
Diesen beiden Geschossen wurde eine ionische Säulenordnung in Pilasterform vorgestellt. Diese 
Fassadengestaltung entsprach dem Mittelrisalit des Josephinums. 

                                            
764 Brambilla, Franca und Marco, Chiamarsi Brambilla, Sodalizia “i Brambilla”, Milano, 2003, 88. 
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Auch die Farbgestaltung war gleich, denn die Fassade besteht teilweise aus Sandstein, teilweise aus 
Putz und alles in einem Ockerton überschlemmt. Ockerfarbene Fassade mit blaugrauen 
Fensterprofilen. Dieses Farbkonzept kann man am Palazzo Brambilla im Gegensatz zum Josephinum 
noch heute sehen.  
Auch bei der Innengestaltung des Palazzo Brambilla stellten Gestaltungselemente Referenzen zum 
Auftraggeber und seiner Profession her, noch heute ist sie – nach einer aufwendigen Restaurierung 
in den 1990er Jahren – ein wertvolles Dokument für das Formenrepertoire des Klassizismus. 
Bemerkenswert erscheinen auch hier die Supraporten und die mehrfarbigen Deckengestaltungen, 
die zum Teil in Perspektivdarstellungen Illusionsarchitektur zeigen. Basreliefs stellen antikisierende 
Personengruppen dar, auch verschiedene Porträts finden sich hier. Nähere Untersuchung lassen 
weitere Aufschlüsse über Darstellungen und ihre Bedeutung erwarten, denn wie beim Josephinum 
handelt es sich bei der Innenraumgestaltung um eine „Bildersprache“.  
In diesem Palazzo fand seine Bibliothek und auch die umfangreiche und bedeutende 
Kunstsammlung765 Brambillas Platz. In einem Handbuch für Reisende ist über Pavia Folgendes als 
sehenswert vermerkt: „… ein im Jahre 1733 erbautes Schauspielhaus, und mehrere Paläste, wovon 
sich jene von Brambilla und Scarpa, durch die Pracht ihrer Galerien, jene von Maino und Olevano 
aber durch die Schönheit ihrer Architektur auszeichnen. Vorzüglich und wichtig ist aber die berühmte 
alte Universität mit drei Facultäten.“766 Die Strenge des Klassizismus fand also noch nicht 
allgemeinen Gefallen.  
 
Der Palazzo Brambilla wurde zu einem Gesamtkunstwerk, einem Manifest der Aufklärung und er 
stellt das architektonische Bindeglied zwischen der Universität von Pavia und dem Josephinum in 
Wien dar. Ob Bildungsbau oder private Residenz, formal machte das keinen Unterschied, die 
Aufklärung wurde nicht nur als Bildungskonzept, sondern als Lebensgefühl verstanden. 
 
 

5.  Das Ende einer Epoche 
 
Die Politik der Aufklärung hatte auch ihre Schattenseiten. Kaiser Joseph II. war ein Bündnis mit 
Russland eingegangen und hatte Anfang 1788 eine Armee mit 245.000 Infanteristen und 27.000 
Kavalleristen aufgestellt. Auch die Artillerie war mit mehr als 2.000 Kanonen durchaus bedeutend. 
Die kaiserliche Armee war in sechs Armeekorps, 69 Divisionen und hundertdreizehn Bataillons 
gegliedert. Lange hatte Österreich nicht über eine so gut ausgerüstete und einsatzbereite 
Streitmacht verfügt. 
  
Diese Truppen wurden in Kroatien, Syrmien, Siebenbürgen, Galizien und im Banat gesammelt und 
im Banat aufgestellt. Die eigentliche Bedrohung wurde in den Türken am Balkan gesehen.  
Joseph II. bereitete einen Feldzug vor und begann mit dem Aufmarsch. Der Kaiser selbst quartierte 
sich in Semlin (Zemun) ein und führte das Kommando, unter ihm stand Feldmarschall Lacy. 
Brambilla nützte die freie Zeit im Feldlager, um an seinen Manuskripten zu arbeiten, seine größte 
Sorge war bereits zu Kriegsbeginn der Ausbruch von Feldkrankheiten und Epidemien, vor allem 
Pestfieber – eine Sorge, die der Kaiser teilte.767 Das sumpfige Gelände an der Südgrenze – an Save, 
Donau, Temes und Theiß erhöhten das Risiko.  

                                            
765 „1883 versteigerte Camillo Brambilla (ein Enkel) eine umfangreiche Sammlung von Druckgraphiken und 
Handzeichnungen in München. Giovani Battista und Luigi Brambilla liehen 1872 mehrere Gemälde für eine Ausstellung 
im Palazzo di Brera. Ein Hinweis auf die Bronzesammlung konnte jedoch nicht gefunden werden.“ Z.n.: Bode, Wilhelm 
von, Mein Leben, Nicolai, Berlin, 1997, 229. 
766 Jenny, Rudolph Edler von, Handbuch für Reisende in dem österreichischen Kaiserstaate mit mehreren Hauptrouten der 
angränzenden Länder, Anton Doll, Wien, 1822, 350. 
767 Moerchel, Joachim, Das österreichische Militärsanitätswesen im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus, Verlag Peter 
Lang GmbH, Frankfurt am Main, 1984, 252. 
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Im Juni 1788 mussten Angriffspläne zurückgestellt werden, weil in den Feldlagern Typhus- und 
Ruhrepidemien ausgebrochen waren, so waren bei der Belagerung von Belgrad nur etwa 70.000 
Mann einsatzfähig. Im kaiserlichen Feldlager war Skorbut aufgetreten. Joseph II. schrieb am 18. 
Juli, „… dass wir täglich den Fliegen den kleinen Krieg ankündigen, und jeder schützt sich soviel wie 
möglich gegen die Fieber“.768 
Ein Jahr später waren 172.000 Kranke und 33.000 Tote zu beklagen. Weitere 12.000 Mann waren 
im Gefecht gefallen oder sind in türkische Gefangenschaft geraten. Die Verluste dieses Feldzuges 
betrugen daher nach einem Jahr 45.000 Mann.  
 
Nach jeder einzelnen Schlacht und nachdem Viktoria geblasen worden war, mussten als wichtigste 
militärärztliche Maßnahme die Verwundeten geborgen, und von der Truppe, die Gefallenen beerdigt 
werden. Brambilla schrieb bereits in seinen ersten Instruktionen das sorgfältige Einsammeln und 
Versorgen der eigenen und feindlichen Verwundeten fest.769 
 
In den Feldlagern wurden Brunnen angelegt, um sauberes Wasser zu gewinnen. In der Umgebung 
wurden die örtlichen Spitäler belegt und Militärspitäler eingerichtet und bei den Feldlagern selbst 
hölzerne Spitalsbaracken, wie sie Brambilla in seinem „Appendice“ auf Kupfertafeln darstellt hatte, 
errichtet. In diesen Behelfsspitälern wurden die Verwundeten und Kranken erstversorgt, ehe sie in 
größere Spitäler verbracht wurden. Zwischen den einzelnen Militärspitälern und dem Hauptspital 
wurden Transportstationen, zur Versorgung der erschöpften Verwundeten eingerichtet. Diese 
mussten Ruhepausen einlegen, um ihren Zustand nicht weiter zu verschlechtern. Der Transport auf 
Fuhrwerken war naturgemäß sehr beschwerlich, doch diese Transporte bedeuteten einen großen 
Fortschritt, denn früher wurden die Verwundeten und Kranken sich selbst überlassen. Für leicht 
Blessierte wurden Marodenhäuser eingerichtet, denn sie sollten weder bei der Truppe verbleiben 
noch zu den Schwerkranken gebracht werden.770 
 
Neue Schusswaffen und Techniken in der Kriegsführung erforderten neue, wissenschaftlichere 
Behandlungsmethoden. Entsprechend dem neuen System der Militärmedizin waren es 
ausschließlich Medico-Chirurgen, die die medizinische Versorgung übernahmen – insgesamt gab es 
etwa 800 von ihnen. Brambilla verfasste Anweisungen zur Versorgung von Geschosswunden. Der 
Wundbrand war die größte Gefahr während des Heilungsprozesses.771  
Die verwundeten und erkrankten Soldaten wurden in den Spitälern betreut, der Heilungsprozess 
zog sich oft lange hin, neben der chirurgischen Behandlung waren auch Therapien im Bereich der 
inneren Medizin notwendig. Wichtig waren auch Aderlass, Abführmittel, Klystiere, Diät und das 
Trinken saurer Getränke. Die gesunden Soldaten wurden ebenso mit Weinessig und Sauerkraut 
versorgt, um gegen Skorbut vorzubeugen.  
Der Kaiser selbst aß viel Gemüse und trank Wasser, gelegentlich auf Anraten ein Gläschen Tokajer, 
um den Magen zu stärken und Ausdünstungen vorzubeugen.772 
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Abb. 120. Joseph II. in Minkendorf, 1786. 
 
Das Interesse, das Joseph II. seinen Soldaten entgegenbrachte, wird in folgendem Zitat eines 
Biographen deutlich: 
„In einem Feldspitale, welches der Kaiser besuchte, überzeugte er sich, wie gewöhnlich, auf das 
Sorgfältigste, ob Alles gut eingerichtet wäre. Endlich deckte er auch ein lediges Bett auf, und kehrte 
die Matratze um, damit er deren guten Stand untersuchen konnte. Als er wieder alles in Ordnung 
gebracht hatte, rief der Soldat, welcher Eigenthümer des Bettes war und sich schon auf dem Wege 
der Besserung befand, jubelnd aus: ‚Vivat, heute Nacht werde ich  gut schlafen, denn mein Kaiser hat 
mir das Bett gemacht.’“773  
 
Die Feld-, Stabs- und Regimentschirurgen mussten alle 14 Tage einen Blessierten Report an den 
Protochirurgen schicken, worin aufgelistet wurden: Schuss-, Hieb- und Stichwunden, Beinbrüche, 
Verrenkungen, Quetschungen, Verbrennungen, leichte Wunden, Trepanationen und Amputationen 
mit Zahlangaben der Soldaten und Offiziere, die militärärztlich versorgt wurden. Zwischen eigenen 
und fremden Patienten – Angehörige der feindlichen Armeen – wurde kein Unterschied gemacht.774 
Die Kommandanten bevorzugten die Unterbringung ihrer Soldaten in Feldspitälern, damit die 
Soldaten in ihrer Nähe blieben. Auch versuchte man die Einquartierung in zivilen Unterkünften 
gering zu halten, um die Zivilbevölkerung nicht zu stören. Die Bevölkerung musste allerdings Stroh 
und Brennholz frei abgeben. Wurden Privatgebäude zur Unterbringung von Kranken benutzt, so 
wurden diese danach auf ärarische Kosten frisch weiß getüncht und in ordentlichen Zustand 
zurückgestellt.775     
 

                                            
773 Schimmer, K. A., Kaiser Joseph – Biographische Skizzen von der Geburt bis zum Tode Joseh II., Verlag Jakob Dirnböck, 
Wien, 1845, 139f. 
774 Moerchel, Joachim, Das österreichische Militärsanitätswesen im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus, Verlag Peter 
Lang GmbH, Frankfurt am Main, 1984, 287. 
775 Ebenda, 280. 



 198

 
Abb. 121. Joseph II. im Feldspital während des Türkenkrieges, 1789. 
 
Große Truppenteile waren verschanzt, es gab letztlich wenige Kampfhandlungen, die Truppen 
wurden bestmöglich geschont. Lediglich vor Sonnenaufgang wurde manövriert und exerziert. 
Militärische Ehrenbezeugungen wurden abbefohlen, stattdessen lautete der Befehl: „Wer sitzt 
bleibt sitzen, wer liegt bleibt liegen.“776 
Joseph II. war von Jugend an von schwacher Gesundheit, hat sich allerdings nicht geschont, sein 
Arbeitspensum war gewaltig, und das war seinem Wohlergehen nicht zuträglich. Er litt in seinen 
letzten Lebensjahren unter starkem Haarausfall, hatte Hämorrhoiden und während seines 
Aufenthaltes am Balkan alterte er zusehends, da ihm das Ausbleiben durchschlagender militärischer 
Erfolge stark zusetzte. 777 
 
Durch seine unerschrockene Art und sein Wille alles mit eigenen Augen sehen zu wollen, setzte ihn 
mancher Gefahr aus, wie folgende Episode deutlich macht: „Einmal schwebte Kaiser Joseph 
während dem Türkenkriege im Banate in der augenscheinlichen Gefahr. In einer düsteren Nacht, als 
sich die kaiserliche Armee von Karansebes zurückzog, fuhr der Kaiser, nach seiner Gewohnheit in 
einem leichten Wagen vor den Truppen. Niemand als sein Leibarzt Brambilla befand sich bei ihm. 
Plötzlich, in der dichtesten Finsterniß, stürzte die türkische Reiterei auf jene Abtheilung los, bei 
welcher sich der Kaiser befand. Ein treuloser Walach hatte den Zug des Heeres dem Feinde verrathen. 
Die Verwirrung ward allgemein, der Kaiser und sein Leibarzt schwangen sich auf Handpferde, ein 
Sattelknecht wurde dicht bei ihnen gefangen und der Monarch, vom Feinde verfolgt, verirrte sich. Da 
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stieß er auf zwei gemeine Soldaten, die er jedoch nach der Aussprache für Ausländer halten mußte. 
Da sie den Kaiser erkannten, gebot er ihnen, bei ihm zu bleiben und fügte noch hinzu: ‚Ihr seid 
Offiziere, wenn ich glücklich wieder zum Heere komme.’ Sie schlichen sich aber dem ungeachtet bald 
auf Seitenwegen davon, ob aus Feigheit oder Verrätherei, wurde nie ermittelt. Nach langem 
Umherirren kam der Kaiser jedoch wieder glücklich bei der Armee an ….”778   
 
Schließlich erkrankte der Kaiser im Herbst 1788 an Tuberkulose. Als er nach neunmonatiger 
Abwesenheit nach Wien zurückgekehrt war, verordnete ihm Brambilla eine strenge Diät, die vor 
allem aus Ziegenmilch bestand, allerdings wenig Wirkung zeigte. Auch die Ärzte Quarin und Störck 
wussten keinen Rat.779  
 

 
Abb. 122. H. Löschenkohl, Joseph des II. letzte Rede an seine Minister du hohe Generalität am 19. Februar 1790, 
Brambilla ganz links in blauroter Uniform. 
 
Im Frühjahr 1789 trat eine weitere Verschlechterung seines Zustandes ein, er litt an starken 
Hustenanfällen und erlebte einen Blutsturz. Er arbeitete von seinem Bett aus weiter. Später 
übersiedelte er nach Laxenburg und sein Zustand verbesserte sich, aber man wusste nicht genau, 
woran der Kaiser tatsächlich litt. Im Oktober übersiedelte er in die Hofburg, und mit dem kalten 
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Wetter verschlechterte sich sein Zustand abermals. Im Jänner 1790 schließlich wurde er von 
ständigem Fieber, Husten, Atemnot und Brustschmerzen heimgesucht und auch eine tuberkulöse 
Fistel war aufgetreten, die Brambilla behandelte.  
Dieser verbrachte viel Zeit am Krankenlager des Kaisers, der wusste um sein nahes Ende und 
arbeitete unvermindert weiter. Beobachter konnten sich dem Eindruck der menschlichen Größe 
seines Sterbens nicht entziehen. Auch als sein Gesundheitszustand schlechter wurde, galt das 
Interesse Josephs II. dennoch weiterhin der Gesundheitsfürsorge seines Volkes. 
Wenige Tage vor seinem Tod sprach Joseph II. mit einigen seiner Minister über die Krankenhäuser 
und drückte sich dabei wie folgt aus:  
„Alles jenes, das zur Linderung und zur besseren Pflege der Kranken und Verwundeten beiträgt, 
beantrage ich, da dies eines meiner größten Interessen ist, ohne Kosten zu sparen, weil das Leben 
eines jeden Einzelnen Individuums mir immer sehr kostbar war.“780 
 

        
Abb. 123. H. Löschenkohl, Joseph des II. Letzter Morgen,        Abb. 124. S. Mansfeld, Joseph des Zweiten Sterbestunde. 
Brambilla links, Störck rechts.                                               Brambilla rechts, Störck links.                               
 
In diesen letzten Tagen starb die Frau und das Kind von Erzherzog Franz. Joseph II. hatte sie sehr 
geschätzt und das setzte ihm sehr zu. 
 
Noch am Vorabend seines Todes hatte Kaiser Joseph II., mit Schlafrock und Stiefeln bekleidet, bis 
zehn Uhr abends diktiert. In der Nacht trat erneut Fieber auf, am frühen Morgen des 20. Februar 
verlangte er nach seinem Beichtvater und erlag fünf Minuten später seiner schleichenden 
Nierentuberkulose.781 Bei ihm waren nur Brambilla, Fürst Dietrichstein und zwei Lakaien.782 
 
Der verstorbene Kaiser wurde in der Uniform eines Feldmarschalls aufgebahrt, der Kopf war 
eingebunden, die Hände gefaltet und zwei Augustiner beteten ihm zu Füßen. Leopold kam erst 
nach dem Tod des Kaisers nach Wien – gegen Joseph’s Wunsch. 
Zwei Tage später, am Nachmittag des 22. Februar 1790, wurde er in die Kapuzinergruft überführt.783 
Als der Trauerzug dort ankam, wurde an das eiserne Tor geklopft und der Guardian fragte: „Wer 
begehrt Einlass?“  „Weiland Römischer Kaiser Joseph II.“ Vom Leichenschmaus wird berichtet, dass 
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er bis zur Unanständigkeit fröhlich gewesen wäre. Von Trauer um den „Schätzer der Menschheit“ 
war nicht viel zu erkennen. Es dauerte lange bis er zu einem Volkskaiser wurde.784 
 
In seinem Testament hatte Joseph II. Brambilla einen Ring im Wert von 3.000 Gulden und eine 
Anweisung von 12.000 Gulden hinterlassen. Dessen Bruder Anton erhielt eine Dose im Wert von 
1.000 Gulden und eine Anweisung von 6.000 Gulden.785 
Brambilla hielt im Festsaal der K.K. josephinischen medizinisch-chirurischen Akademie eine 
Totenrede in deutscher Sprache auf Joseph II.. Denn anders als auf der Universität wurde am 
Josephinum Deutsch von Beginn an als Unterrichtsprache benützt. Dabei würdigte Brambilla nicht 
nur die Verdienste dieses großen Kaisers, der mit dieser Institution so eng verbunden war, sondern 
stellte ihn Konstantin dem Großen786 gegenüber.787 
Brambilla anerkannte also zu einem Zeitpunkt, an dem der verblichene Kaiser geringes Ansehen 
genoss, die vollzogene Wende in der Entwicklung der Medizin und Chirurgie – in der Behandlung 
von Soldaten und Zivilisten – und in der sozialen Fürsorge des Staates gegenüber seinen Bürgern.   
 
Die Schwester Josephs – Maria Karolina – würdigte die Verdienste des Protochirurgen um den 
erkrankten Kaiser: „Ihre Majest. die Königin von Neapel haben dem Herrn Hofrath v. Brambilla einen 
sehr grossen brillantenen Ring nebst 1000 fl. als Geschenk gegeben, weilen er während der Krankheit 
Sr. Majestät des verstorbenen Kaisers so viele Mühe angewandt habe“, 788 schrieb die Pressburger 
Zeitung. 
 
Nachfolger des verstorbenen Herrschers wurde sein Bruder, Leopold II.. Der hatte zwar gewisse 
Vorbehalte gegen die Politik seines Bruders Joseph II. und auch gegen Brambilla, doch änderte sich 
an dessen Status nichts. Die Regierung von Leopold II. währte nicht lange, er starb 1792.  
Im selben Jahr starb auch Brambillas Bruder Anton, er war kinderlos geblieben und schon lange von 
seiner Frau geschieden (von Tisch und Bett getrennt), was damals ungewöhnlich war.789 Brambillas 
Kinder waren herangewachsen, für seinen Sohn Joseph bemühte er sich um eine Anstellung als 
kaiserlicher Beamter.790 Fast dreißig Jahre war er schon in Wien, galt aber hier noch immer als 
Italiener. Zu seiner alten Heimat hatte er immer Verbindung gehalten und sie besucht, und er hatte 
dort auch Besitzungen, den Palazzo in Pavia, das väterliche Gut in San Zenone und das kaiserliche 
Lehen Carpiano, das ihm Joseph II. 1785 zum Geschenk gemacht hatte.791 Es handelte sich dabei um 
ein großes Gut mit einem alten Castell, das 1518 errichtet worden war, lange den Viscontis gehört 
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hatte und später den Kartäusern geschenkt wurde. Für die Certosa di Pavia fungierte es dann als 
Wirtschaftshof, ehe Joseph II. das Kloster 1782 auflöste und Carpiano verschenkte.792 (Die 
Brambillas betrieben dieses Gut über drei Generationen bis 1859.) 
 

     
Abb. 125. Carpiano  – Castello, historischer Plan.                 Abb. 126. Carpiano  – Castello, Außenansicht. 
 
Kaiser Leopold II. folgte dessen Sohn, Kaiser Franz II. Dieser gab Brambilla zunächst volle 
Rückendeckung. So vermerkte Brambilla den Tag im Juli 1794, als Kaiser Franz II. von den Armeen 
zurückkehrte und ihm „das gnädigste Lob in den schmeichelhaftesten Ausdrücken beyzulegen 
geruhete“793 als einen seiner drei schönsten Tage. Auch besuchte Franz II. mehrmals die Akademie, 
wohnte den dort stattfindenden Verleihungen des Brendel-Preises bei und folgte durch seine 
Präsenz dem Beispiel seines Onkels, Joseph II..794 
 
Doch es waren stürmische Zeiten angebrochen. Außenpolitisch wurden die Folgen der 
Französischen Revolution, die anfangs humanitäre Ziele verfolgt hatte, immer radikaler und 
mündeten in eine Schreckensherrschaft, zu deren Opfern auch das Königspaar – Ludwig XVI. und 
Marie Antoinette – gehörten. Auch für Österreich rissen die kriegerischen Auseinandersetzungen 
nicht ab und im Inneren verstärkte sich der Widerstand gegen die josephinischen Reformen vor 
allem in Ungarn und den Niederlanden und ebenso in der Kirche. Als Joseph II. gestorben war, 
wurden zahlreiche Spannungen deutlich. Mehrere seiner Reformen – auf unterschiedlichen 
Gebieten wie z. B. die Kirchenreform – bekamen Risse und seine Nachfolger sahen sich veranlasst, 
vieles umzugestalten. Es ist nachvollziehbar, dass die nachfolgenden Kaiser bei dieser Gelegenheit 
auch zahlreiche Mitarbeiter von Joseph II. entfernten.   
Diese Veränderungen bekam auch Brambilla zu spüren, die Angriffe seiner Neider wurden heftiger, 
und er hatte keinen Souverän mehr, der ihm volles Vertrauen schenkte und ihn vollständig 
schützte.   
 
Das Militärsanitätswesen hatte sich unter Brambilla kontinuierlich in Richtung praktisch-
chirurgische Wissenschaftlichkeit entwickelt. Das Josephinum war Ausdruck dieses Anliegens. Diese 
Bestrebungen, sowie der Mann, der sie vorantrieb, hatten Gegner, die sich in mehrere Gruppen 
gliedern lassen: Ärzte der Universität, die eine Bedrohung in der Emanzipation der Chirurgie sahen, 
Kritiker, die die Notwendigkeit einer zweiten kostspieligen Ausbildungsstätte neben der Universität 
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in Abrede stellten und eine dritte Gruppe, die die Errungenschaften im Sanitätswesen zwar 
unterstützten, aber Brambillas Studienplan ablehnten. Dahinter dürften sich vor allem persönliche 
Animositäten versteckt haben.795 
 
Franz Xaver Fauken, Arzt im St. Marxer Spital, hatte einst selbst einen Entwurf für das Allgemeine 
Krankenhaus eingereicht. Dieser hatte ein aus der Stadt ausgelagertes Zentralkrankenhaus mit 
guter Durchlüftung im Grünen vorgesehen. Quarin hatte eine Reihe von diesen Forderungen in 
seinen eigenen Krankenhausplan übernommen. Nun war Faukens Stunde gekommen: er stellte sich 
offen gegen Brambilla und warf ihm die, seiner Meinung nach völlig unnütze und viel zu teure 
Ausstattung seiner Akademie und die Kosten insgesamt vor. Eine Million Gulden für die Errichtung 
und die aufwendige Erhaltung – jährlich etwa 160.000 Gulden – wäre eine beispiellose 
Verschwendung.796 Diese Aufregung und Verbitterung gegenüber Brambilla wird im Zusammenhang 
mit der Entscheidung gegen die Realisierung seines Entwurfes für das Allgemeine Krankenhaus 
verständlich.   
Brambilla reagierte auf diese Kritik, indem er im August 1794 einen amtlichen Briefwechsel mit 
dem Hofkriegspräsidenten begann, worin er sich gegen die Vorwürfe von Fauken zur Wehr setzte. 
Doch auch andere folgten Fauken in seiner Kritik nach. Dabei hört man in den zeitgenössischen 
Berichten den gehässigen Unterton gegen den „Walischen“ heraus.797  
Johann Adam Schmidt war über viele Jahre treu ergebener Sekretär und hatte unter dem 
autoritären Charakter Brambillas und dessen Hang, alles und jede Sache bis ins kleinste Detail zu 
regeln und zu kontrollieren, gelitten. Er hatte beobachtet, dass zwischen Brambilla und Hunczovsky 
Unstimmigkeiten aufgekommen waren. Diesen Umstand machte sich Schmidt zu Nutze und die 
beiden verschwören sich gegen ihren Direktor: 
Man erklärte, Brambilla hätte das Vertrauen des Kaisers ausgenützt. Brambilla hatte wohl selbst ein 
schroffes und unkonziliantes Wesen und eine Neigung zu Superlativen.  
Kaiser Franz II. setze eine Kommission ein, um die Angelegenheit untersuchen zu lassen.798  
 
Diese Militär-Sanitäts-Kommission gegen das Lebenswerk von Brambilla bestand aus 15 
Mitgliedern, die sich im Wesentlichen in zwei Gruppen einteilen lässt: einerseits die Gruppe der 
Ärzte und der Universitätsprofessoren. Zu den Ärzten zählen Johann Georg Hasenöhrl, Joseph von 
Quarin, Johann Peter Frank, Georg Prohaska.799 Gewiss war die Motivation dieser Gruppe 
verständlich, denn die Ärzte mussten sich durch die Aktivitäten Brambillas in ihrem Einfluss 
bedroht fühlen. 
Andererseits die Gruppe der Professoren der Akademie. Sie bestand aus Johann Hunczovsky und 
Johann Adam Schmidt und weitere Professoren, die passiv  Hunczovsky und Schmidt folgten: 
Wilhelm Böcking, Joseph Gabriel von Gabriely, Joseph Jakob Plenk.  
Weiters waren der kaiserliche Arzt Johann Georg Lagusius, der ehemalige Feld- und Land-
Protomedicus Thaddäus von Bayer aus Prag, Mattäus Mederer Edler von Wuthwehr aus Freiburg im 
Breisgau, Nicolas Joseph Jacquin sowie der Wundarzt Goepferth und der Feldapothekendirektor 

                                            
795 Moerchel, Joachim, Das österreichische Militärsanitätswesen im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus, Verlag Peter 
Lang GmbH, Frankfurt am Main, 1984, 409f. 
796 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums, Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
Militärsanitätswesens in Österreich, in: Paracelsus-Beihefte, Sonderheft, Hollinek, Wien, 1956, 51. 
797 ÖSTA, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Akt 718/XVIII/794, amtlicher Briefwechsel zwischen Hofkriegsrathspräsidenten 
und Brambilla über J.P.F.X. Faukens Kritiken, 1794. 
798Belloni, Luigi; Lesky, Erna (Hg.), Die Schriften von G. A. Brambilla. Über die Geschichte der österreichischen Chirurgie 
von 1750-1800 (mit besonderer Berücksichtigung des Urzustandes des Josephinums), in: Wien und die Weltmedizin, 
Böhlau Verlag, Wien, 1974, 37. 
799 Wyklicky, Helmut, Das Josephinum – Biographie eines Hauses, Edition Christian Brandstätter, Wien, 1985, 83. 
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Leszner in der Kommission vertreten.800 Als einziger Professor blieb Anton Beinl dieser Kommission 
fern. 
 
Die Gruppe der Ärzte, die in der von Kaiser Franz II. eingesetzten Kommission vertreten war, hatte 
ganz unterschiedliche Beziehungen zu Brambilla und war selbst nicht vor Anfeindungen gefeit. 
Joseph von Quarin – der launige und nicht sehr präsente Direktor des allgemeinen Krankenhauses –  
wurde sechsmal zum Rektor der Wiener Universität gewählt. Er und Brambilla waren keine Freunde 
doch 1795 wurde auch er abgelöst. Ihm folgte Johann Peter Frank, der seinerzeit als ein Freund 
Brambillas galt801 und der zehn Jahre lang Professor in Pavia und Generaldirektor des 
Medizinalwesens in der österreichischen Lombardei gewesen war. Er war um 17 Jahre jünger als 
Brambilla und wurde 1779 durch die Veröffentlichung des ersten von sechs Bänden seines 
Hauptwerkes System einer vollständigen medicinischen Polizey  bekannt. Er gilt als Pionier auf dem 
Gebiet der Sozialmedizin sowie des öffentlichen Gesundheitsdienstes und war einer der Begründer 
des Faches Hygiene als Unterrichtgegenstand.802 In all den Jahren korrespondierten Brambilla und 
Frank, tauschten ihre Erfahrungen aus und verfolgten von Wien und Pavia aus dieselben Ziele: die 
bessere Ausbildung von Ärzten, Schwestern und Hebammen, eine bessere Finanzierung des 
Gesundheitswesens, sowie die Wiedervereinigung der medizinisch chirurgischen Ausbildung.803 Das 
machte auch Frank zu einem für das Establishment als unbequem geltenden Zeitgenossen. 
In den nachfolgenden Jahren sollte dieser aber das Allgemeine Krankenhaus grundlegend 
modernisieren und sprach genauso offen seinen Herrschern gegenüber die Mängel aus. Alexander 
von Humboldt804 sagte über ihn: „(Ich) gestehe, dass selten ein Mann solchen Eindruck auf mich 
gemacht hat“.805 
 
Am 2. Mai 1795 schloss die Kommission ihre Arbeiten ab, das Protokoll dazu dürfte aber später 
vernichtet worden sein.806 Jedenfalls umfasste die Kritik das ganze Militär-Sanitätswesen und die 
sogenannte „Josephsreform“. Es wurde ein Plan für eine Gegenreform bis in alle Einzelheiten 
entworfen und betraf die Arzneimittel, chirurgische Instrumente und Verbandstoffe, aber auch die 
Institution des Josephinums als Ganzes. Ein Punkt war gegen Brambilla persönlich gerichtet und 
wirkte folgenschwer. Es wurde der Antrag angenommen, dem Oberhaupt des Militär-
Sanitätswesens die lebenslängliche Direktion der Akademie zu verweigern. Die Professoren sollten 
fortan alljährlich einen aus ihren Reihen zum Präsidenten wählen. Daraufhin beantragte Brambilla 
seine Versetzung in den Ruhestand.807 
Am 18. November 1795 wurde Brambilla kaiserliches Lob und Anerkennung seiner Verdienste 
ausgesprochen, sein Antrag gewährt, und er wurde bei vollen Bezügen verabschiedet. Er selbst 
kehrte 1797 Wien den Rücken und fuhr mit seiner Frau Theresia und den Kindern Joseph und 

                                            
800 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums, Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
Militärsanitätswesens in Österreich, in: Paracelsus-Beihefte, Sonderheft, Hollinek, Wien, 1956, 52. 
801 Wurzbach, Constantin, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, Verlag der typographisch-literarisch-
artistischen Druckanstalt, Wien, 1857, 2. Band, 108. 
802 http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Peter_Frank, 10. März 2011. 
803 Bonetta Civic Library, Pavia, Nachlass Brambilla, Johann Alexander von, Orlandi n. 236-237-238-239 and Nascimbeni 
n. I, II, III. 
804 Alexander von Humboldt lernte Johann Peter Frank später am Hof des russischen Zaren Nikolaus I. kennen. 
805 http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Peter_Frank, 10. März 2011. 
806Belloni, Luigi; Lesky, Erna (Hg.), Die Schriften von G. A. Brambilla. Über die Geschichte der österreichischen Chirurgie 
von 1750-1800 (mit besonderer Berücksichtigung des Urzustandes des Josephinums), in: Wien und die Weltmedizin, 
Böhlau Verlag, Wien, 1974, 38. 
807 Jantsch, Marlene, Die Gründung des Josephinums. Seine Bedeutung für die Entwicklung der Chirurgie und des 
Militärsanitätswesens in Österreich, in: Paracelsus-Beihefte, Sonderheft, Hollinek, Wien, 1956, 54f. 
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Theresia nach Pavia,808 um sich in der Strada Nuova, gleich neben der Universität, in seinem neuen 
Palazzo,809 dem Abbild des Wiener Josephinums, einzurichten.   
 
Brambilla blieb trotz seiner Übersiedlung mit Wien weiter verbunden, korrespondierte und hielt mit 
vielen Freunden und Bekannten Kontakt. 
Unter anderem beschäftigte er sich mit botanischen Aufgaben und begann auf Carpiano praktische 
Zuchtversuche mit Kartoffeln.810 Er hatte die Bedeutung von richtiger und ausgewogener Ernährung 
immer betont und offensichtlich erkannte er auch das Potential dieser Feldfrucht, die damals als 
Lebensmittel bei weitem nicht die Bedeutung von heute hatte.  
Schon bald bekam er mit der Reichspost ein Schreiben des Korps der Feldärzte der gesamten Armee 
unter dem Titel: „Opfer der Dankbarkeit“. Brambilla war zutiefst gerührt und empfand den Tag, an 
dem er dieses Schreiben mit der Reichspost erhielt, als den dritten seiner drei schönsten Tage.811 Es 
war Ausdruck der unermesslichen Beliebtheit Brambillas in der Armee und unter den 
Militärchirurgen im Besonderen. Er erkannte, welch großen Rückhalt er in der Armee besaß. 
In seinem „Gegendank an die achtungswürdigen Herren Feldstabs- Regiments- Ober- und  
Unterchirurgen der k.k. Armeen“ machte er seinem Unmut über die nun beim Militär vorgenommen 
Einsparungen Luft. Diese betrafen auch den Militärmedikamentenkatalog, der seinerzeit von Gerard 
van Swieten erstellt worden war, dem Boerhaveschen Prinzipien der Einfachheit folgte und die volle 
Zustimmung Brambillas hatte. Doch neue Kräfte in den Armeen, „Reformatores“, wie sie Brambilla 
nannte, reduzierten diesen Katalog um 322 Präparate. Das war eine enorme Verringerung,  die 
verheerende Folgen für die medizinische Versorgung hatte.812  
 
Noch einmal setzte Brambilla in dieser Zeit zu einem großen Werk an: Storia della chirurgia 
Austriaca dal 1750 fino al 1800813 Geradezu autobiographisch arbeitete er darin die Zeit von 1750 
bis 1800 auf. Dieses Werk wurde von einem Kopisten teilweise mit ganz groben Fehlern 
geschrieben, daraufhin brachte Brambilla zahlreiche Korrekturen an. Einzelne Kapitel befinden sich 
mehrfach im Manuskript, in unterschiedlichen Umarbeitungsstadien. Man kann also bei Brambilla 
einen Hang zu Wiederholungen erkennen, und gelegentlich schweift er von der chronologischen 
Ordnung ab. Es finden sich auch viele, sehr lebhafte Beschreibungen der sozialen Bräuche jener Zeit 
und die Art und Weise, wie die chirurgischen Eingriffe beschrieben werden, machen diese Lektüre 
überaus lebhaft und interessant. Anschaulich beschreibt Brambilla die Marotte von manchen 
Regimentsinhabern, sich den Bart durch ihren Chirurgen rasieren zu lassen. Angeblich, weil das 
beitrüge, dem Chirurgen eine „leichte Hand“ zu bewahren.814 Ausführlich beschreibt er die 
Gesundheitsrisiken, denen sich Joseph bei der Besichtigung ekelerregender und infizierter Spitäler 
aussetzte. Technisch interessant sind die Beschreibungen von Behandlungen oder unglücklichen 
Folgen von Quecksilberchlorid, das nach den Vorschriften van Swietens zur Behandlung von 
Syphilis eingesetzt wurde.815 

                                            
808 Böcking, Wilhelm, Rede bey der Totenfeyer des Joh. Alexander Reichsritter v. Brambilla, mit Albertischen Schriften, 
Wien, 1801, 12. 
809 Chiofalo, Lucrecia, Palazzo Garroni Carbonara e Palazzo Brambilla a Pavia, Rassegna N. 1999, 72.  
810 Interview mit Sonia Horn am 23. Juni 2008. 
811 Brambilla, Johann Alexander von, Opfer der Dankbarkeit/Gegendank an die achtungswürdigen Herren Feldstabs- 
Regiments- Ober- und  Unterchirurgen der k.k. Armeen, s.t., Pavia, 1796, 7. 
812 Ebenda, 2. Teil, 4. 
813 Brambilla, Johann Alexander von, Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione degli Spedali, 
della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli degli Spedali di 
Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco… dal 1750 Fino  al 1800, Pavia, 1800, handschriftliche Rohfassung. 
814 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, Ins Deutsche übersetzt von Barbara 
Peintinger, 17. 
815 Ebenda, 24 
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Der Protochirurg nützte dieses Werk aber auch für eine Selbstverteidigung anlässlich seiner 
Abdankung.816 Doch dieses Werk sollte nie vollendet werden.  
Vollendet wurde zumindest der dazugehörige Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca 
Militare …, von dem im Jahr 1800 ein Probedruck gemacht wurde. Ein einziges Exemplar davon ist 
heute bekannt – mit einem grünen Ledereinband mit goldenen Verzierungen und Goldschnitt. Auf 
dem Titelblatt ist die Chirurgie dargestellt, die auf der Urne von Joseph II. weint. Gewidmet ist 
dieses Werk Kaiser Franz II.. 817 
In diesem Buch finden sich fünf Teile – eine Beschreibung der Errichtung und des Betriebes von 
Militärspitälern, eine Beschreibung des Josephinums und des Garnisonspitals, eine Beschreibung 
eines nachfolgenden Schaubildes, das das Josephinum zeigt, sowie eine Beschreibung von fünf 
Plänen, die ebenso enthalten sind. Drei zeigen die Grundrisse des gesamten „militärischen“ Teiles –  
einschließlich Narrenturm – sowie des medizinischen Komplexes und zwei weitere Pläne zeigen die, 
während des 1788 stattgefundenen Türkenkrieges im Banat und in der Walachei errichteten 
Feldlazarette.  
 
In Frankreich war nach den Turbulenzen im Gefolge der Revolution Napoleon Bonaparte 
aufgestiegen und befand sich bald im Krieg mit Österreich. Im Frühsommer des Jahres 1800, nach 
dem Sieg der Franzosen über die Österreicher im zweiten Koalitionskrieg bei Marengo, nahe Pavia, 
mussten die Österreicher den Franzosen weichen. Auch Generalmajor von Brambilla konnte als 
Offizier der Österreichischen Armee nicht bleiben. Er und seine Familie brachen nach Osten auf und 
wollten zurück nach Wien.818 Doch die Flucht zu Pferd war insbesondere unter den 
Kriegsbedingungen beschwerlich und Brambilla zog sich, mittlerweile 72 Jahre alt, eine gängränöse 
Blasenentzündung zu. Er musste in Padua Halt machen und erlag dort den Folgen dieser 
Entzündung.819  
 
Mit Brambilla starb ein Mensch, der durch sein Wissen, seine Ideen und seine Energie ganz 
wesentlich die Aufklärung in Österreich mitgestaltet hat, und mit dem Josephinum blieb uns ein 
Denkmal dieser Epoche erhalten, das noch heute ein Zentrum der Medizin darstellt.    
In Padua erinnert eine Gedenktafel im Kreuzgang des Klosters San Antonio an den tragischen Tod 
dieses einzigartigen italienischen Österreichers.  
Es ist exakt jener Ort, an dem Goethe in seinem Faust. Erster Teil Gretchen’s Vater begraben sein 
lässt.820 
 

                                            
816 Der italienische Medizinhistoriker Luigi Belloni arbeitete dieses schließlich in den 1970er Jahren auf und 
veröffentlichte dazu zahlreiche Artikel. 
817 Belloni, Luigi; Lesky, Erna (Hg.), Die Schriften von G. A. Brambilla. Über die Geschichte der österreichischen Chirurgie 
von 1750-1800 (mit besonderer Berücksichtigung des Urzustandes des Josephinums), in: Wien und die Weltmedizin, 
Böhlau Verlag, Wien, 1974, 40. 
818 Böcking, Wilhelm, Rede bey der Totenfeyer des Joh. Alexander Reichsritter v. Brambilla, mit Albertischen Schriften, 
Wien, 1801, 13. 
819 Ebenda, 13. 
820 Goethe, Johann Wolfgang, Faust. Erster Teil, in: Goettes Werke in vier Bänden, Zweiter Band, I. G. Cotta’sche 
Buchhandlung, Stuttgart, 1887, 71. 
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Abb. 127. San Antonio – Padua  - Kreuzgang.                      Abb. 128. San Antonio – Padua  - Brambilla Gedenktafel. 
 
Seine Familie blieb mit Wien verbunden. Brambilla selbst hatte sich – wenn auch vergeblich –
bemüht, seinen Sohn Josef in Wien als Vicedirektor des Josephinums einzusetzen, scheiterete aber 
an der negative Stimmung gegenüber Italienern in Wien.821 Joseph von Brambilla heiratete ein Jahr 
nach dem Tod seines Vaters in St. Augustin822 und Nachfahren seiner Tochter Maria leben bis heute 
in Wien.823 
 
Das Josephinum als Institution fand weit verbreitete Nachahmung – in Istanbul, in Kairo und sogar 
in Bagdad.824 
Der Geist des Josephinums wurde von seinen Studenten getragen und führte im Revolutionsjahr 
1848 zur Schließung des Josephinums. Nicht zufällig waren zahlreiche Medizinstudenten unten 
den an der Revolution Beteiligten zu finden.825   
  
Schon zu Lebzeiten waren Kaiser Joseph II. und sein Chirurg heftiger Kritik ausgesetzt gewesen und 
auch im Tod teilten sie dieses Schicksal. Die Bewertung beider Persönlichkeiten fiel immer wieder 
sehr unterschiedlich aus und war nicht frei von der Grundstimmung der Zeit in der die jeweilige 
Rezension erfolgte. 
Doch gerade in den letzten Jahren ist es zu einer Neubewertung der Proponenten der Aufklärung in 
Österreich gekommen, denn bei Betrachtung von zeitgenössischen Quellen lässt sich ein 
faszinierendes Bild eines ganz bedeutenden Politikers und dessen Beraters zeichnen. Beide hatten 
eine Vision, die auch heute noch für uns in einem einzigartigen Gebäude sichtbar wird – dem 
Josephinum. 
 

                                            
821 Familienarchiv Brambilla, 1010 Wien, Brief J. A. v.  Brambillas  an eine ihm bekannte Dame, Wien, 26. Jänner 1792. 
822 Pfarre St. Augustin, Heiratsmatriken, 1801, lf Nr. 61690. 
823 Familienarchiv Brambilla, 1010 Wien, Ahnenreihe Brambilla. 
824 Interview mit Sonia Horn am 23. Juni 2008. 
825 Ebenda. 
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VI. Revitalisierung  
 
Das Josephinum ist eines der wichtigsten Manifeste der Aufklärung in Österreich, architektonisches 
Zeugnis der Reformpolitik von Kaiser Joseph II. und Ausdruck des Klassizismus in Österreich. 
Darüber hinaus ist es Beispiel Habsburgisch-ärarischer Staatsarchitektur in Prunkversion sowie 
Visualisierung der Geschichte der Medizin und Sanitätsverwaltung in Österreich. 
Das Gebäude und die darin befindlichen Sammlungen bilden eine Einheit – Form, Inhalt und 
Symbolkraft machen dieses Gebäude zu einem herausragenden kulturhistorischen Denkmal.     
 
Am 1. Jänner 2004 wurde die Medizinische Universität Wien (MedUni Wien) ins Leben gerufen. Die 
Medizinische Fakultät war aus der etwa 650 Jahre alten Universität Wien herausgelöst und zu einer 
selbstständigen Institution geworden. Mit diesem Schritt wurde ein Ziel erreicht, für das bereits 
220 Jahre zuvor die Weichen in Form des Josephinums gestellt worden waren.  
Mit der neuen Universität wurde auch die Lehre modifiziert. Zufall oder nicht – man folgte 
Gedanken, wie sie bereits in der Josephs-Akademie verfolgt worden sind. Die MedUni Wien hat mit 
dem Josephinum jenes Gebäude geerbt, das Ausdruck eines modernen und aufgeklärten Zugangs 
zur Medizin darstellt. 
Heute sind im Josephinum das Department und die Sammlungen für Geschichte der Medizin mit 
dem Museum sowie einzelne externe Einrichtungen wie das Kurt Gödel Research Center for 
Mathematical Logic (KGRC) untergebracht. 
Das Alter des Gebäudes, aber auch unglückliche Eingriffe in der Vergangenheit  machen die 
Revitalisierung dieses ungehobenen Schatzes zu einer drängenden Aufgabe im breiten öffentlichen 
Interesse.  
 

 
Abb. 129. Josephinum, 2011. 
 
 

1. Transformation des medizinischen Distriktes 
 
Der Komplex bestehend aus dem Alten Allgemeinen Krankenhaus (AAKH), dem Narrenturm, dem 
Alten Garnisonspital und dem Josephinum bildet historisch den medizinischen Distrikt. Heute ist 
dieser Distrikt wesentlich weiträumiger, reicht bis an den Gürtel und hat sich mit dem Stadtgefüge 
gewandelt. Städtebaulich steht dieser innere Komplex heute noch in einem Verbund, der auch bei 
der Betrachtung von Zukunftsperspektiven als Einheit gesehen werden sollte. 
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1957 wurde von der Stadt Wien der Beschluss gefasst, ein neues großes Zentralkrankenhaus zu 
errichten und damit die Gebäude des AAKH als Spitalsbauten aufzulösen. Im Sommer 1964 wurde 
mit der Realisierung des ersten Bauabschnittes begonnen, er umfasste die beiden 
Personalwohnhäuser und die Krankenpflegeschule mit Internat. 1968 folgte der zweite 
Bauabschnitt mit der Errichtung der Universitätskliniken für Kinderheilkunde, Psychiatrie, 
Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters, Tiefenpsychologie und Psychotherapie sowie eines 
Kindertagesheimes. Im dritten Bauabschnitt 1970 wurde die Tiefgarage gebaut. Der vierte und 
gleichzeitig umfangreichste Bauabschnitt begann 1974 und umfasste das markante und weit 
sichtbare Haupthaus mit seinen beiden schwarzen Türmen sowie  Erweiterungsbauten. Im Jänner 
1991 konnte der erste Patientenversorgungsbereich den klinischen Betrieb aufnehmen. Sukzessive 
erfolgte die Inbetriebnahme aller Universitätskliniken und -institute.  
Am 7. Juni 1994 wurde das Neue Allgemeine Krankenhaus (AKH) feierlich eröffnet.826  
 
Der Bau des Neuen Allgemeinen Krankenhauses und seine sukzessive Besiedelung durch einzelne 
Institute führten zu einer Absiedlung aus dem AAKH. Ein über Jahrhunderte als Spital genutzter 
Komplex in zentraler innerstädtischer Lage wurde damit frei. Bereits 1988 hatte die Stadt Wien das 
Gelände des AAKH der Universität Wien geschenkt. Für einen universitären Campusbetrieb bot das 
AAKH ideale Voraussetzungen. Nicht nur aufgrund der Lage – rundherum hatten bereits 
universitäre Einrichtungen bestanden – sondern auch von den räumlichen Gegebenheiten he, denn 
große, gut erschlossene Räume waren auf zwei Ebenen, um große Freiräume angesiedelt.  
1995 begann die Revitalisierung des AAKH. Die vorgefundene Substanz war aufgrund der 
medizinischen Nutzung im Laufe der Zeit stark deformiert worden. Als öffentliches Gebäude stand 
es unter Denkmalschutz, der auch zu keinem Zeitpunkt aufgehoben worden war. Ziel des 
Denkmalschutzes war nun, das AAKH als Ensemble zu erhalten, spätere Einbauten zu entfernen und 
den großen Hof als homogene Struktur erlebbar zu machen. In den anderen Höfen wurden 
Zubauten nach den Erfordernissen eines modernen Universitätsbetriebes als zulässig erachtet.  
1998 konnte der Campus der Universität Wien im AAKH eröffnet werden. Doch wurden hier nicht 
Institute der medizinischen Fakultät angesiedelt, sondern vor allem Institute der 
geisteswissenschaftlichen Fakultät.827 
 
Im Narrenturm wurde der Krankenhausbetrieb bereits 1866 eingestellt. Es folgte eine Nutzung als 
Schwesternwohnheim und Ärztedienstwohnungen sowie als Depot von Universitätskliniken und 
Werkstätten. Seit 1971 ist hier das Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum untergebracht.  
Das Gebäude ist in einem baulich äußerst schlechten Zustand, und obwohl es ein Denkmal von 
herausragender Bedeutung ist, wartet es bis heute auf eine adäquate Restaurierung.828   
 
Das Alte Garnisonspital wurde 1920 in das AAKH eingegliedert, heute ist hier die Zahnklinik 
untergebracht. Teile des Alten Garnisonspitals – die Rochuskapelle und die nordöstliche Ecke des 
großen Garnisonshofes – wurden zwischen 1968 und 2008 zerstört. Warum die Bewilligung zum 
Abbruch erteilt worden war, und auch noch knapp vierzig Jahre später vollzogen werden durfte, 
bleibt unklar.  
Dadurch wurde für die Errichtung einer neuen Zahnklinik Platz geschaffen. Die Arbeiten dazu 
begannen 2008 und 2011 wird die Neue Zahnklinik bezogen. Der erhalten gebliebene Bestand des 
Alten Garnisonspitals wird parallel dazu in einzelnen Bauabschnitten umfassend saniert und bleibt 
der Zahnklinik teilweise erhalten, andere Teile sollen einer neuen Nutzung zugeführt werden.  

                                            
826 VOEST Alpine Medizintechnik Ges.m.b.H. (Hg.), Das Wiener Allgemeine Krankenhaus Universitätskliniken, Wiener 
Verlag, Himberg, 1994, 36f. 
827 Ebenauer, Alfred; Greisenegger, Wolfgang; Mühlberger, Kurt, Historie und Geist – Universitätscampus Wien Band 1, 
Verlag Holzhausen, Wien, 1998, 3. 
828 Stohl, Alfred, Der Narrenturm oder die dunkle Seite der Wissenschaft, Böhlau Verlag, Wien, 2000, 7. 
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Im Zuge dieser Sanierung wird das Gebäude bis auf seine primäre Struktur frei geschält, das heißt 
spätere Einbauten und einzelne Zwischenwände werden abgebrochen, der Verputz bis auf das 
Ziegelmauerwerk abgeschlagen und die Decken bis auf die Dippelbäume abgeräumt. Fenster und 
Türen werden ebenfalls – bis auf einzelne Elemente, die offensichtlich aus der Erbauungsphase um 
1784 rühren – abgebrochen. Die Kellerräume, die teilweise vorhanden sind, werden ebenso frei 
geräumt, der Dachboden mit dem historischen Dachstuhl wird erhalten, hier werden 
haustechnische Einrichtungen untergebracht.   
Der neue Ausbau erfolgt in einer zeitgemäßen Architektursprache, wobei bei Materialwahl, 
Proportionen und Farbgebung als Referenzen zum historischen Bestand gesucht werden.  
So finden sich großformatige, quadratische, beige Bodenplatten und weißer Wandanstrich innen, 
ockerfarbener Fassadenanstrich und außenseitig blaugraue Fensterprofile.     
Insgesamt wird das Alte Garnisonspital auf den aktuellen Stand der Technik gebracht.829 
 
Das Josephinum selbst hatte nach seiner ersten Blüte eine wechselvolle Geschichte. 1822 wurde 
die sogenannte zweite Periode830 eingeleitet und am 6. November 1824 wurde das Haus zum 
zweiten Mal eröffnet. Der hier angebotene „höhere Lehrkurs“ folgte aber inhaltlich dem Lehrplan 
der medizinischen Fakultät der Universität Wien.  
Am 13. März 1848 brach die Revolution in Österreich aus. Unter den Revolutionären waren 
zahlreiche Studenten des Josephinums. Am 16. Mai 1848 ordnete Kaiser Ferdinand I. die 
Vereinigung von Universität und Josephsakademie an, was am 4. Oktober zur Schließung der 
Akademie führte.831  
Am 15. Jänner 1852 erfolgte die dritte Eröffnung als K.K. Feldärztliches Institut. Von 1875 bis 1883 
wurde ein militärärztlicher Kurs angeboten, danach eine Wiedererrichtung der josephinischen 
Akademie erwogen, allerdings kam es nicht dazu. Im Jahr 1900 wurde eine militärärztliche 
Applikationsschule gegründet, die schließlich mit dem Ende der Donaumonarchie 18 Jahre später 
geschlossen wurde. 
1920 zog schließlich das medizinhistorische Institut der medizinischen Fakultät im Josephinum 
ein,832 das von der 2004 gegründeten MedUni Wien fortgeführt wird und heute zum Departement 
und Sammlungen für Geschichte der Medizin gehört.833 
 
Der bauliche Zustand ist im Lauf der Zeit und durch diverse Umbauten, vor allem in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhundert verändert worden. Das Haus sollte dringend saniert werden, um den 
heutigen Anforderungen an Museums–, Lehr– und Büroräumlichkeiten entsprechen zu können. 
Wesentlich sind in diesem Zusammenhang Fragen zur Denkmalpflege, aber auch Fragen nach 
Zukunftsperspektiven und einem Nutzungskonzept harren einer Antwort.    
 
 

2. Bauliche Veränderungen am Josephinum bis zum Status quo 
 
In der Zeit von der Errichtung des Josephinums bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts kam es zu 
diversen baulichen Veränderungen, um Nutzungserfordernissen besser zu entsprechen sowie im 
Sinne von bau- und haustechnischen Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen.  
 
Nahezu unverändert hingegen ist der städtebauliche Kontext geblieben. Bis heute liegt dem 
Josephinum gegenüber ein Gartenpalais in einem weitläufigen Park – damals das 

                                            
829 Befund durch den Verfasser, 6. August 2010. 
830 Die Nutzung des Josephinums zu Ausbildungszwecken wird in drei Perioden eingeteilt, wobei die 2. Periode von 1824 
bis 1848 dauerte. 
831 Wyklicky, Helmut, Das Josephinum – Biographie eines Hauses, Edition Christian Brandstätter, Wien, 1985, 105. 
832 Ebenda, 9. 
833 http://www.josephinum.meduniwien.ac.at, 12. März 2011. 
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„Dietrichstein’sche Gartengebäude“834 heute das Palais Clam-Gallas.835 Auch die flankierenden 
Gebäude entsprechen in ihrer Erscheinung und Kubatur in etwa der angrenzenden Bebauung der 
Entstehungszeit. 
 
Planunterlagen zum Josephinum finden sich in ganz unterschiedlichen Archiven, Pläne aus der 
Erbauungsphase vor allem in Pavia, aber auch beim Magistrat der Stadt Wien, dem 
Bundesdenkmalamt, der Bundesimmobiliengesellschaft, dem Wiener Stadt- und Landesarchiv und 
anderen Institutionen – nicht zuletzt im Josephinum selbst.  
 

 
Abb. 130. Josephinum und Garnisonspital, Gesamtgrundrissplan, um 1820. 
 
Die Dokumentation der erfolgten Umbauten ist fragmentarisch. Die älteste Einlage im Bauakt beim 
Magistrat der Stadt ist mit 22. November 1892 datiert, betrifft aber nicht das Josephinum selbst, 
sondern ein Badehaus in der Garnisonsgasse,836 denn die Ablage erfolgte nach Adresse bzw. 
Grundstücksnummer und Einlagezahl. Dadurch können Veränderungen im Grundstückskataster 
auch zu Verschiebungen in Bauakten führen und Fehlzuordnungen passieren.   
Verschiedene bauliche Veränderungen wurden in der Vergangenheit durchgeführt, ohne dass dazu 
eine Dokumentation vorhanden ist. Die Rekonstruktion der historischen Abfolge der Umbauten 
gleicht daher einem Puzzle mit vielen fehlenden Steinen.  
Anhand von Vergleichsobjekten und dem jeweiligen Stand der Technik können jedoch zu einzelnen 
Punkten plausible Annahmen getroffen werden.   
 
Die Bewilligungsbescheide im Bauakt im 20. Jahrhundert sind durchgehend nummeriert, doch 
liegen nicht für alle tatsächlich ausgeführten Umbauten Bewilligungen vor. Beispielsweise wurde 

                                            
834 Ballinger, Ernst Gottfried, Medicinisches Journal, Neuntes Stück, Johann Christian Dieterich, Göttingen, 1786, 4. 
835 Bundesdenkmalamt (Hg.), Dehio – Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, Wien, Band 2, Verlag Anton Schroll & 
Co, Wien, 1993, 395. 
836 Magistrat der Stadt Wien, MA 37, Plankammer, 1090, Währingerstraße 25, Badehaus Platzzins, Einlage o.N., 
30.11.1892. 
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der Umbau des Festsaales zwar durch das Bundesdenkmalamt bewilligt,837 eine Bewilligung durch 
die Baubehörde konnte allerdings nicht gefunden werden, obwohl diese aufgrund der Massivität 
des Eingriffes zweifelsohne notwendig gewesen wäre. 
 

 
Abb. 131. Josephinum und Garnisonspital, Grundriss Ausschnitt, um 1820. 
 

 
Abb. 132. Josephinum, Grundrissplan, 1875. 
 

                                            
837 BDA, Archiv, Währingerstraße 25, Zahl 3752, Umbau Hörsaal – Bewilligung inkl. Pläne, Mappe I (1947–1966), 1947. 
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Bereits vor 1875 war die Aula im Erdgeschoss zerstört und in fünf Räume geteilt worden, da in 
weiten Teilen des Erdschosses zu dieser Zeit chemische Laboratorien untergebracht wurden.838 Die 
axiale Verbindung in den kleinen Garnisonshof entfiel so.  
 
Im 1. Obergeschoss wurde eine Zwischenwand im Bereich der Sammlungsräume errichtet und 
dadurch das Konzept einer durchgehenden Erschließung der Sammlungsräume erstmals 
durchbrochen.839 
 
1875 wurde die Bewilligung erteilt, einzelne Zwischenwände neu zu errichten, Türdurchbrüche zu 
schließen und andere zu öffnen.840 Nach wie vor befanden sich im 2. Obergeschoss Wohnungen.  
 
Ein Bestandsplan aus dem Jahr 1920 weist im Erdgeschoss im Bereich der ehemaligen Aula eine 
Labornutzung aus. Der Hörsaal im 1. Obergeschoss ist nicht mehr wie ursprünglich auch vom 2. 
Obergeschoss zugänglich. Die Sitzreihen sind zwar ansteigend, aber eben bei weitem nicht mehr so 
stark ansteigend wie das in der Erstfassung der Fall gewesen sein dürfte. Im 2. Obergeschoss waren 
zu dieser Zeit Labors und Büros untergebracht.841 
 

 
Abb. 133. Josephinum Straßenansicht, um 1930. 
 
1927 und 1938 wurden Bewilligungen erteilt, den vorhandenen schliefbaren (durchkriechbaren) 
Hauskanal aus Stein durch einen Kanal aus Steinzeugrohren zu ersetzen. Der vorhandene Kanal 
musste eingeschlagen und abgemauert werden, um keine unzugänglichen Hohlräume im 
Fußbodenbereich zu hinterlassen.842 Dabei handelte es sich um eine gebräuchliche Maßnahme. 
  
1947 wurde eine wesentlich bedeutendere Umbaumaßnahme vom Bundesdenkmalamt bewilligt: In 
den Hörsaal sollte eine Zwischendecke eingezogen werden, die Hörerbänke treppenartig aufgebaut 
und im neu geschaffenen Obergeschoss fünf Laborräume und ein Lager geschaffen werden. 
In dieser Planung war allerdings vorgesehen, die Orientierung des Hörsaales beizubehalten. 
Tatsächlich wurde sie dann aber in umgedrehter Form ausgeführt, sodass man den Hörsaal von 
vorne links und rechts des Podiums betrat und nicht mehr von den hinteren Rängen aus. 
Konstruktiv wurden im Erdgeschoss zwei Stahlbetonpfeiler aufgestellt, um einen Teil der Lasten der 
Hörerbänke aufzunehmen. Die Zwischendecke sollte als Stahlbetondecke mit Unterzügen 
ausgebildet werden.843 
 
                                            
838 Wiener Landesarchiv, Josephinum, Grundrissplan, Inv. 4503 59/5.  
839 Ebenda. 
840 Ebenda. 
841 Meduni Wien, Josephinum, Bildarchiv. 
842 Magistrat der Stadt Wien, MA 37, Plankammer, 1090, Währingerstraße 25, Einlage 5 1-2, 06. 12. 1927 u. Einlage 7 
1-3, 06. 04. 1938. 
843 BDA, Archiv, Währingerstrasse 25, Zahl 3752, Umbau Hörsaal – Bewilligung inklusive Pläne, Mappe I (1947-1966), 
1947. 
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1965 wurde vom Leiter der Magistratsabteilung 35, Senatsrat Dipl. Ing. Ernst Swittalek, die 
Bewilligung erteilt, Decken teilweise zu verstärken sowie in einem Teilbereich (Decke über Raum O2 
101) auszuwechseln. 1967 wurde die konsensgemäße Ausführung bestätigt.844 
 
Die Decken waren ursprünglich weitgehend – bis auf den Bereich Festsaal – als Dippelbaumdecken 
mit einer einheitlichen Spannweite von etwa 6,85 m ausgebildet. Eine derartige Konstruktion bei 
dieser Spannweite bedeutet eine eingeschränkte Nutzlast. Man kann davon ausgehen, dass dabei 
eine Nutzlast von 500 kg / m² wie sie beispielsweise für eine Büronutzung erforderlich ist, nicht 
erreicht werden konnte. Es handelte sich daher bei diesem Eingriff um eine unbedingt notwendige 
Maßnahme.     
Die Deckenverstärkung wurde durch I-Profil-Stahlträger, die unter die vorhandene Decke 
geschoben sind, hergestellt. Zwischen den Fensterachsen wurden parallel zur Balkenlage je zwei 32 
cm hohe Träger von außen durch Einschublöcher in der Fassade eingeschoben. In der Trägermitte 
wurden dann 24 cm hohe Querträger in Querrichtung angeschraubt. Damit konnte die vorhandene 
Decke in Feldmitte entlastet werden, die anfallenden Kräfte wurden über die 
Stahlträgerkonstruktion dann direkt in die Außen- bzw. Mittelmauer eingeleitet. 
Die Träger wurden mit Ziegelgewebegitter feuerfest ummantelt und verputzt. Die Deckenuntersicht 
wurde dadurch verändert. Aus einer Flachdecke bildete sich eine Decke mit Unterzügen, die je zwei 
kassettenartige Felder pro Fensterachse ergaben. Im Erscheinungsbild entstand dadurch eine 
Ähnlichkeit zum Deckenbild der beiden Kopfräume im 1. Obergeschoss. Dort gab es bereits 
ursprünglich mit vier Säulen unterstellte Unterzüge.845  
 
Die Deckenverstärkung der 1960er Jahre war Bestandteil einer Komplettsanierung, die Haustechnik, 
Fenster, Fußböden, Möbel- und Ausstattungsbestandteile sowie die Fassade und die Außenbereiche 
umfasst hatte.  
 
Dabei wurden Arbeiten an der Elektroinstallation durchgeführt, die Zentralheizung in der heutigen 
Form hergestellt, Veränderungen an den Sanitärinstallationen gemacht sowie eine der beiden 
Wendeltreppen abgebrochen und in den freien Schacht ein Aufzug eingebaut. 
 

     
Abb. 134 und 135. Josephinum – Straßenansicht während der  Sanierung. 
 
Die vorhandenen Fenster, die offensichtlich in einem schlechten Zustand waren, aber im 
Wesentlichen aus der Erbauungszeit stammten, wurden entfernt und durch moderne 
Verbundfenster mit historischem Sprossenbild ersetzt. Diese Verbundfenster bestehen aus zwei 
Glasebenen, die aber in einem verbundenen Flügelelement angeordnet sind. Dadurch konnten innen 
sitzende Fenster mit der Dämmwirkung ähnlich einem Kastenfenster geschaffen und gleichzeitig 

                                            
844 Magistrat der Stadt Wien, MA 37, Plankammer, 1090, Währingerstraße 25, Einlage 10, 14. 01. 1965. 
845 Ebenda, Einlage 10, 14. 01. 1965. 



 215

von außen das historische Erscheinungsbild wieder hergestellt werden. Die Innenansicht dieser 
Fenster weicht allerdings wesentlich von den originalen Fenstern ab. Abgesehen von der deutlich 
massiveren Profilbreite und der erkennbar anderen – historisch nicht korrekten – Konstruktion 
fehlen die historischen Beschlagsteile wie Fensterbänder, Rahmenwinkel, Schub- und Flügelreiber, 
etc. Stattdessen wurden zeittypische Beschläge aus Stahl und Aluminium verwendet.846  
 

          
Abb. 136 und 137. Josephinum – 1. und 2. Obergeschoss  während der  Sanierung. 
 
Noch folgenschwerer ist der Verlust der Parapetverkleidungen mit den Innenläden, sie können 
heute nur im Lesesaal nachgewiesen werden, könnten aber auch in den Sammlungsräumen des 1. 
Obergeschosses bestanden haben, denn gerade für die Wachsmodelle war Licht- und Wärmeschutz 
von großer Bedeutung. Zurzeit ist eine vollständige Verdunkelung bzw. Beschattung nicht möglich. 
Zwar wurden später (Richtung Garnisonspital) außen liegende Jalousien montiert, doch sind diese 
weder optisch noch funktionell eine adäquate Lösung und wenig wirksam. Eine sommerliche 
Überhitzung, verbunden mit einem bedrohlichen Absinken der Luftfeuchtigkeit, ist die dramatische 
Konsequenz dieses Sanierungsfehlers, beides Umstände, die die wertvollen Bestände der 
Wachssammlung und der Bibliothek stark schädigen.   
Gravierend ist dies besonders im Lesesaal, wo eine konzeptionelle Verbindung zwischen den 
Bücherschränken und den Fensterelementen bestand. Die Raumwirkung ist durch den Verlust der 
historischen Fensterelemente und der hölzernen Innenläden massiv in seiner Harmonie gestört. 
Zudem wurden die Parapetverkleidungen mit Unterbauschränken entfernt um Platz für 
Rippenheizkörper zu schaffen. In keinem anderen Raum finden sich noch Parapetverkleidungen 
oder Innenläden.  
Die verbliebenen Holzelemente wurden reinweiß gestrichen. Ebenso wurden die in den beiden 
Kopfräumen des 1. Obergeschosses eingestellten Säulen, sowie Wände und Decke in reinweiß 
gefasst. Dieses Farbkonzept wurde auf Möbel und Einrichtungsgegenstände übertragen, so wurden 
auch die Tische aus der Errichtungszeit erst im Jahr 2005 abgelaugt, also vom gewachsenen 
Schichtaufbau befreit, daher auch die klassizistische Fassung für immer zerstört, mit einer 
modernen Tischplatte versehen und reinweiß gestrichen. Bei diesen Möbeln lässt sich heute der 
historische Farbschichtaufbau nicht mehr nachweisen.847 
Fußböden wurden in verschiedenen Bereichen ersetzt. In den Erschließungsgängen des 
Erdgeschosses und des zweiten Stocks wurde der – wahrscheinlich schadhafte –
Kehlheimerplattenbelag weitgehend entfernt und durch einen Fliesterrazzo ersetzt. Ebenso wurde 
im 1. Obergeschoss der Tafelparkettboden entfernt und durch einen sogenannten 
Riemenbrettlboden ersetzt. Durch die Diagonalverlegung in Quadraten wurde eine Referenz zum 
historischen Boden hergestellt.848  

                                            
846 Befund  des Verfassers. 
847 Kopp, Peter, Josepfinum – Untersuchung Holzausstattung, Untersuchungsbericht, Wien 2009, 25. 
848 MedUni Wien, Josephinum, Bildarchiv, Lesesaal, Inv. 94/91, um 1900. 
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An der Fassade wurden an den Natursteinelementen die historischen Farbschichten weitgehend 
durch Sandstrahlen entfernt und natursichtig belassen. Diese aggressive Oberflächenbehandlung ist 
mit einem nicht unerheblichen Substanzverlust verbunden. Die historischen Putzflächen, die in 
Kalkputz ausgeführt worden waren, wurden mit einem Zementabrieb überzogen, doch durch diese 
sehr dichte Oberfläche verliert der darunter liegende Kalkputz seine Atemfähigkeit und wird mürb.   
 
Die jüngsten Einträge im Bauakt betreffen nur untergeordnete Maßnahmen, wie die 
Benützungsbewilligung zu einem Aufzug, einer Lüftungsanlage sowie diverse 
Raumwidmungsänderungen.849 Dies zeigt aber auch, dass seit der Renovierung 1960 lediglich 
bestandserhaltende Notmaßnahmen getroffen wurden, sowie 2010 anlässlich eines 
Gesimseschadens eine Fassadenseite restauriert wurde. 
 
Um eine Grundlage für eine zukünftige Restaurierung des Josephinums – einschließlich seiner 
Sammlungen – zu schaffen, wurden 2006 bis 2009 Restaurieruntersuchungen durchgeführt.  
Die Untersuchungsergebnisse an der Fassade lassen einen gewissen Interpretationsspielraum in 
Bezug auf die Erstfassung zu.  
 

     
Abb. 138.  Josephinum - Fenster, 1. Hälfte 20. Jahrhundert.     Abb. 139. Josephinum - Fassadendetail, 2008. 
 
Bei Fassadenuntersuchungen konnte Mag. Karl Scherzer im Bereich der Nullflächen folgenden 
Putzaufbau befunden: 
„Rosafarbiger Barockputz, feinkörnig mit feinen Kalkspatzen 1-1,5 cm dick, einlagig, Oberfläche 
geglättet, wirkt bindemittelgeschwächt, mehrere monochrome Fassungen vermutlich weiß als 
Erstfassung (Kalkglätte bzw. auch über Anstrich) darüber Weißgrundierung darüber 2 hellockere 
Kalkschichten, Zementpatschoke 2-3 mm dicker Überrieb, relativ hart und spröd, mit 
kunststoffgebundenem Anstrich (nur auf der Nullfläche) Sockel des Pilasters, Fenstergewände, 
Solbank und Baluster aus Naturstein (Konglomeratkalkstein)“ 850 

                                            
849 Magistrat der Stadt Wien, MA 37, Plankammer, 1090, Währingerstraße 25, Einlage 30 1-6, 02. 07. 2002. 
850 Scherzer, Karl, Fassadenuntersuchung – Währingerstraße 25, Wien, 2006, 5f. 
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Und zum Farbbefund findet sich folgende Aussage: 
„Soviel sich an den Proben der strapazierten Fassade feststellen lässt, waren die Putz- und Steinteile 
monochrom klassizistisch weiß gestrichen bzw. über Kalkglätte vermittelt.  
Jedenfalls aber war die historische Oberfläche im Originalzustand sehr glatt ohne Struktur im starken 
Gegensatz zum derzeitigen Erscheinungsbild hergestellt“ 851 
 
Neben der Erstfassung konnten verschiedene spätere Färbelungen nachgewiesen werden. Dabei 
wurden verschiedene Nuancierungen von Grau- und Grüntönen gefunden, wie auch zweifärbige 
Fassungen unter Betonung von Kapitellen, Basen und Fenstereinfassungen durch eine deutlich 
dünklere Farbgebung.852 
 
Der Kalkanstrich der Erstfassung ist mehrmals überstrichen und zuletzt komplett mit 
Zementpatschock überzogen worden und konnte nur in vergipster Form vorgefunden werden. Die 
exakte Farbgebung kann daher nicht eindeutig bestimmt werden. Die Untersuchungen von Otto 
Blassnig und Mag. Karl Scherzer kommen zu einem leicht abweichenden Ergebnis – Ocker (Otto 
Blassnig)853 und gebrochenes Weiß oder Hellrosa (Mag. Karl Scherzer).854 
Josephinum, Garnisonspital und Narrenturm bildeten eine städtebauliche Einheit. Günther Rath 
konnte am Garnisonspital eine ockerfarbene Erstfassung nachweisen. Am Narrenturm lässt sich 
Gleiches leicht feststellen.  
Aus dieser Gegenüberstellung, den konkreten Befunden und den konzeptionellen Hintergründen 
(französischer Naturstein) und dem Referenzobjekt Palazzo Brambilla kann daher auch für das 
Josephinum ein ockerfarbener Anstrich angenommen werden.  
 
Für die Natursteinelemente wurde weitgehend Kalkstein verwendet, wie Gabriele Stuhlberger in 
ihrem Gutachten über den verwendeten Naturstein ausführt. Dabei dürfte es sich um den in Wien 
verbreitet verwendeten Leithakalkstein handeln. Das betrifft den Fassadensockel, wo heller 
Leithakalkstein, der gestockt ausgeführt ist, zu finden ist und die Ergänzungen inkrustiert sind. 
Dunklerer Leithakalkstein ist bei den Fenstergewänden, die heute steinsichtig sind, zu finden. 
Ursprünglich dürften diese aber geschlämmt gewesen sein. Bei jeder Laibung ist ein schmaler 
inkrustierter Schlitz erkennbar, der offensichtlich von der im 19. Jahrhundert angebrachten äußeren 
Fensterebene herrührt. Gleiches Material kann für die Baluster angenommen werden.  
Die Attika mit Inschrift ist in der Hauptfläche ebenfalls in hellem Leithakalkstein ausgeführt, 
allerdings links, bei den dunklen Platten, handelt es sich wahrscheinlich um spätere Erneuerungen 
aus St. Margarethener Kalkstein. Es könnte aber auch ein Wasserschaden im Bereich der Dachrinne 
die Farbveränderung ausgelöst haben. 
 
Die Gartenmauer ist ebenso Leithakalkstein, gestockt mit Randschlag, Ergänzungen inkrustiert und 
verrieben, bzw. unsachgemäß geschliffen statt gestockt. Die aussitzenden Vasen sind geschlämmt, 
es kann gleiches Material angenommen werden. Brunnen und Poller sind steinsichtig in gleichem 
Material vorzufinden. 

                                            
851 Ebenda, 5. 
852 Ebenda, 6.  
853 BDA Objektakten, 1090 Wien, Währingerstraße 25, Blassnig, Georg, Laborbericht Fassadenuntersuchungen 1090 
Wien, Währingerstraße 25 – Josephinum, 2006, 3f. 
854 Scherzer, Karl, Fassadenuntersuchung – Währingerstraße 25, Wien, 2006, 5f.  



 218

     
Abb. 140. Josephinum - Musterfassade.                                  Abb. 141. Académie royale de chirurgie – Hoffassade. 
 
Auch im Innenbereich ist Leithakalkstein zu finden – im Bereich der Stiegen, wobei teilweise 
Inkrustierungen auf den Trittstufenflächen vorzufinden sind.855 
Der an einer Musterfassade 2010 hergestellte Anstrich hingegen erscheint in einem monotonen 
weiß, das der Plastizität der Fassade und den tektonischen Architekturelementen wie Quader, 
Pilaster und Gebälk entgegenwirkt.  
Weder aus der hergeleiteten Gestaltungsintention, noch aus der Befundung scheint die gewählte 
Interpretation nachvollziehbar und abgesichert zu sein. Vielmehr kann ein Farbton angenommen 
werden, wie er auch heute noch im Sockelbereich zu finden ist und auf den dort verwendeten 
Naturstein abgestimmt ist. 
 

     
Abb. 142 und 143. Josephinum – Sockel geschlämmt, Einfriedung steinsichtig und  Natursteinsockel.  
Ein Beige, Weiß oder helles Ocker, sehr glatt und mit leichten Schattierungen hingegen würde 
sowohl den Referenzen zu Natursteinfassaden entsprechen und wäre auch durch die vorliegenden 
Untersuchungen abgesichert. 
 
                                            
855 Stuhlberger, Gabriele, Miromentwerk, Josephinum – Untersuchung Naturstein, 2011, 1. 
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Die originalen einfachen Leistenstockfenster wurden wahrscheinlich bereits davor um eine zweite, 
außen sitzende Fensterebene erweitert.  
Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert kamen in Wien sogenannte Kastenfenster – Fenster mit 
zwei Glasebenen – auf, häufig wurden auch im Nachhinein vorhandene Fenster um eine zweite 
Glasebene erweitert. Das war eine Verbesserungsmaßnahme, mit der man den Wärmeverlust im 
Winter deutlich reduzieren konnte. Dabei wurde an der Außenseite der Fensterleibungen ein 
weiterer Leistenstock angebracht, der mit Metallspangen an den vorhandenen inneren Fensterstock 
angehängt und damit fixiert war. Die Fensterleibung zwischen den Fensterebenen wurde häufig mit 
einer dünnen Holzauskleidung versehen, die Flügel- und Sprossenteilung wurde üblicherweise von 
den Innenfenstern übernommen.856 Bemerkenswert ist auch das im unteren Bereich der Hauptflügel 
kleine Lüftungsflügel eingesetzt waren. 
Beim Josephinum wurden ebenfalls nachträglich Kastenfenster eingebaut, wobei die 
Fenstererweiterung lediglich in den Aufenthaltsräumen und den Wohnungszugängen erfolgte. Im 
Bereich des Hauptstiegenhauses und der Gangflächen im 1. Obergeschoss wurde keine zweite 
Fensterebene hergestellt. 
 
Nicht eindeutig konnte bisher geklärt werden, ob und in welcher Weise ein Sonnenschutz, 
insbesondere für die Räume der Sammlungen mit den Wachsmodellen, bestanden hat. Es ist 
dokumentiert, dass die Vitrinen mit grünen Stoffabdeckungen versehen waren, die lediglich zu 
Besuchszeiten abgenommen worden sind.857 Im Festsaal war eine Verdunkelung durch rote 
Damastvorhänge möglich. Zumindest im Lesesaal konnten Innenläden aus Holz nachwiesen 
werden.858 Diese Läden boten nicht nur einen Lichtschutz, sondern konnten bei richtiger Benützung 
auch die sommerliche Überwärmung und winterliche Auskühlung wesentlich reduzieren. 
Generell war im ausgehenden 18. Jahrhundert in Wien eine Reihe von außen liegenden 
Sonnenschutzmaßnahmen gebräuchlich.859 
 
Waren bereits Kastenfenster vorhanden, so konnte man bei der äußeren Fensterebene zwischen 
Sommer- und Winterfenstern wechseln. Im Sommer wurden die äußeren Fensterflügel ausgehängt, 
meist auf dem Dachboden gelagert und stattdessen Fensterläden eingehängt. Diese Fensterläden 
bestanden aus Holzrahmen mit dazwischen liegenden Holzlamellen, die häufig schwenkbar waren, 
wodurch man die durchfließende Lichtmenge regulieren konnte. Alternativ dazu konnte man Teile 
der Läden ausstellen oder öffnen, sodass zwar kein Sonnenlicht, aber indirektes Licht in den 
Innenraum gelangen konnte. 
 
Ebenso kannte man Rollos, die zwischen den Fensterebenen montiert wurden, doch hatten diese 
aufgrund ihrer Position einen geringeren Wirkungsgrad gegen Verhinderung eines Wärmeeintrags 
und wurden in weniger sonnenexponierten Lagen eingesetzt.860 
 

                                            
856 Brockhaus, F. A. (Hg.), Der grosse Brockhaus, 16. Auflage, 6. Band, Eberhard Brockhaus, Wiesbaden, 1953, 285. 
857 Brambilla, Johann Alexander von, Appendice alla Storia della chirurgia Austriaca Militare in cui trattasi dell’ erezione 
degli Spedali, della Fabbrica dell‘  Accademia Gioseffina, e de´ Gabinetti in essa contenuti, con i loro Piani, e con quelli 
degli Spedali di Campagna dell’ ultima Guerra conto il Turco, Pavia, 1800, 71. 
858 MedUni Wien, Josephinum, Bildarchiv, Lesesaal, Inv. 94/91, um 1900. 
859 Schütz, Carl, Der Stock im Eisen Platz, Kupferstich und Radierung koloriert, Verlag Artaria, Wien, 1. Etat, 1779.  
860 Schütz, Carl, Ansicht des Kohlmarktes, Kupferstich und Radierung koloriert, Verlag Artaria, Wien, 1. Etat, 1786.  
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Abb. 144. Josephinum - Außenfenster, um 1935.                    Abb. 145. Der Stock im Eisen Platz, 1779.  
 
Außerdem wurde häufig ein außen liegender textiler Sonnenschutz eingesetzt. Dabei wurden an 
der Fassade Markisen angebracht, die gerafft oder ebenfalls ausgestellt werden konnten. 
Gelegentlich wurde der Stoff in Metallrahmen straff gehalten. Je nach Ausbildung des Rahmens 
war der Sonnenschutz einfach ausgestellt oder baldachinartig ausgebildet. Es gab also auch hier 
Variationen.861 
 
Bezüglich der Fenster ist eine Gegenüberstellung mit Schloss Loosdorf im Weinviertel, das von 
Canevale für die Familie Liechtenstein in etwa zur selben Zeit ausgebaut worden ist, hilfreich. Noch 
heute kann man dort sehr anschaulich die originale Fensterkonstruktion mit Beschattungskonzept 
studieren:  
Einfache Fensterebene; außen sitzende Fensterlamellenläden, deren Rahmen lediglich über Hacken 
an die Fensterkonstruktion gehängt ist; innen liegende Fensterläden, die auf die Parapetverkleidung 
abgestimmt ist. Bemerkenswert auch die reiche Farbigkeit der Fensterelemente, die raumseitig auf 
einem lindgrünen Grundton aufbaut, während der außenseitige Fensteranstrich dunkelgrün 
gehalten ist. 
 
Die Farbe des außenseitigen Fensteranstriches der Erstfassung kann mangels originaler Fenster 
nicht nachgewiesen werden. In jedem Fall sollte das Fensterelement homogen wirken, die Farbe der 
Fensterprofile an die Farbigkeit der Gläser bei entsprechendem Lichteinfall angepasst sein. Daraus 
ergibt sich ein blaugrauer Farbton. 
Das deckt sich mit den französischen Vorbildern und dem Referenzobjekt Palazzo Brambilla. Es 
kann daher auch für das Josephinum ein blaugrauer Fensteranstrich angenommen werden.  
 

                                            
861 Schütz, Carl, Der Stock im Eisen Platz, Kupferstich und Radierung koloriert, Verlag Artaria, Wien, 1. Etat, 1779. 
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Im Innenbereich wurden 2009 an zahlreichen Probestellen Farbuntersuchungen vorgenommen. 
Besonders bemerkenswert ist, dass im Bereich 2. Oberschosses, ehemaliger Hörsaal, jene gemalten 
Porträtmedaillons nachgewiesen werden konnte, die bereits am Stich von Hieronymus Löschenkohl 
von 1785 dargestellt sind.862 Daher ist anzunehmen, dass die von Brambilla beschriebenen Porträts 
in den Supraporten der Sammlungs- und Bibliotheksräume ebenfalls unter den Malschichten sein 
könnten.  Heute ist der gesamte Innenbereich in weiß oder gebrochenem weiß monochrom gemalt.  
 

    
Abb. 146. Schloss Loosdorf – Fenstersituation Canevale           Abb. 147. Josephinum, Lesesaal – Fenstersituation derzeit. 
 
Für die historischen Holzarbeiten – Innentüren, Bücherschränke, Tische, Etageren und diverse 
Einrichtungsgegenstände – ergibt die Untersuchung von Mag. Peter Kopp für die Türen eine grüne 
Erstfassung, für die Bücherschränke im Lesesaal und die Einrichtungsgegenstände in den 
Sammlungsräumen weiß mit grüner Akzentuierung.863 
Heute ist durchgehend weißer Anstrich zu finden. 
 
Im Lesesaal und in den Sammlungsräumen sind zahlreiche Akzentvergoldungen zu finden. Karl 
Kratochwill konnte in seinem Gutachten nachweisen, dass sie in der Vergangenheit mehrfach 
überarbeitet worden sind, wodurch sie stark an Brillanz verloren haben.864 
 
Gerade die Bücherschränke sind mit zahlreichen Beschlagsteilen aus Stahl und Messing versehen. 
In der Vergangenheit wurden zahlreiche Originalteile entfernt oder durch andere Beschlagsteile 
ersetzt, wie eine Untersuchung von Mag. Silvia Miklin ergibt.865  
 

                                            
862 Löschenkohl, Hieronymus, Einweihung der iosephionischen Militaerakademie der Chirurgie zu Wien den 7. Nov: 
MDCCLXXXV., Kupferstich koloriert, Löschenkohl, Wien 1786.  
863 Kopp, Peter, Josepfinum – Untersuchung Holzausstattung, Untersuchungsbericht, Wien 2009, 3f. 
864 Kratochwill, Karl, Josephinum – Untersuchung der Vergoldungen in der Bibliothek und an den Vitrinen der 
Ausstellungsräumen 1-6, Untersuchungsbericht, Wien 2009, 3ff. 
865 Miklin, Silvia, Josephinum – Untersuchungsbericht über Metallarbeiten, Wien, 2009, 4ff. 
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Abb. 148. Präsentation im 1960er Jahre Verständnis.               Abb. 149. Präsentation in rekonstruierter Originalfassung. 
 
Der bislang letzte größere Verlust ereignete sich in den 1990er Jahren: Die Arzneimittelschränke, 
die formal eine starke Ähnlichkeiten mit den Bibliotheksschränken aufweisen. Der untere Teil ist als 
Ladenschrank ausgebildet, darüber sitzt ein Fächeraufsatz, der von ionischen Säulen eingefasst und 
durch Vasenaufsätze überhöht ist.  
 
Auf Fotos aus den 1960er Jahren sind diese Schränke noch ersichtlich.866 Als die Laborräume des 
pharmakognostischen Institutes in den 1990er Jahren aus dem Josephinum abgesiedelt worden 
sind, verschwanden auch die Arzneimittelschränke, die ein wesentliches Element der originalen 
Gebäudeausstattung gebildet haben.  
 
Generell wurden diese Restaurierungsarbeiten in den1960er Jahren vom Bundesdenkmalamt 
begleitet, man folgte dabei einer damals verbreiteten Restaurierauffassung, die dem Substanzerhalt 
und einer historischen Authentizität keine Priorität einräumte, sondern vielmehr einem allgemeinen 
Geschmacksbild der Zeit und einer wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit folgte.  
 

                                            
866 BDA, Fotoarchiv, Währingerstrasse 25, Zahl 3752, Laborräume, um 1967. 
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Abb. 150 und 151. Pharmakologielabor – Apothekerschränke,  um 1965. 
 
Der Ehrenhof und seine Gestaltung hat sich in der Vergangenheit grundlegend verändert. Aus dem 
einst gekiesten, unbepflanzten Hof wurde ein reichhaltig bepflanzter Bereich mit einem völlig 
anderen Charakter. 
 
Im 19. Jahrhundert erfolgte die Absenkung der Währingerstraße um etwa einen halben Meter. 
Dadurch veränderte sich die ganze Situation des Ehrenhofes und seit damals besteht statt einer 
direkten Zufahrtsmöglichkeit ein deutlicher Höhenversatz, der nun mit Stufen und Rampen 
überwunden werden muss.867  
Die Umgestaltung des Ehrenhofes durch Bepflanzungen erfolgte in mehreren Schritten. Im 19. 
Jahrhundert wurden in die Kiesfläche einzelne Rasenflächen mit Blumenrondeaus und 
Buchsbaumeinfassung gesetzt und strauchartige Gewächse vor den Mittelrisalit gesetzt, sowie 
Baumpflanzungen links und rechts des Mittelrisalits vorgenommen. Der Hygieiabrunnen war nicht 
von Rasenflächen umgeben.868 
 
In einem Bestandsplan aus dem Jahr 1920 sind die Außenanlagen streng geometrisch dargestellt, 
wobei sich insgesamt neun Rasenflächen ergeben: vier an jeder Seite und eine zweigeteilte zur 
Einfassung des Brunnens. Auch sind insgesamt sechs Pflanzrondeaus zu erkennen.869 
 

                                            
867 Vergleiche: Schütz, Carl, IOSEPHINISCHE MEDICO CHIRURGISCHE MILITAIR ACADENIE und Gewehr Fabrik in der 
Waringer Gasse, Kupferstich und Radierung koloriert, Verlag Artaria, Wien, 1. Etat, um 1787 und Meduni Wien, 
Josephinum, Bildarchiv, Josephinum Aussenansicht, Inv. 94/01, um 1900. 
868 MedUni Wien, Josephinum, Bildarchiv. 
869 MedUni Wien, Josephinum, Bildarchiv. 
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Abb. 152 und 153. Josephinum - Ehrenhof, 1. Hälfte 20. Jahrhundert.       
 
Im Zuge der Sanierungsarbeiten am Gebäude Mitte der 1960er Jahre wurde die 
Außenraumgestaltung abermals verändert. Das entspricht im Wesentlichen dem heutigen 
Erscheinungsbild. Der Ehrenhof wurde zu einer Grünfläche, in der befestigte Verbindungswege 
eingeschnitten sind. Dominant wirken die dunklen, wuchtigen säulenförmig zugeschnittenen Eiben 
vor dem Mittelrisalit die einst kleine kugelige Sträucher vor dem Eingang waren. Links und rechts 
davon befinden sich Fliedersträucher von baumartiger Größe. Auffallend sind außerdem zwei 
ebenfalls erstaunlich große Rosenstöcke nahe dem Brunnen. 
Die Fassade selbst ist durch starken Efeubewuchs gekennzeichnet, wodurch sich die Erscheinung im 
Jahresverlauf stark verändert, aber sie auch geschädigt wird. 
 

      
Abb. 154. Josephinum - Ehrenhof, 1. Hälfte 20. Jahrhundert. 
 
Insgesamt wird deutlich, dass auch historisch authentisch wirkende Gebäudeteile oder 
Ausstattungsgegenstände einen erheblichen Substanzverlust aufzuweisen haben und in ihrer 
Originalsubstanz nur fragmentarisch erhalten geblieben sind.   
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Abb. 155. Josephinum Straßenansicht, um 1930.            Abb. 156. Josephinum - Ehrenhof, 2010. 
 
Als öffentliches Gebäude stand das Josephinum nach dem Denkmalschutzgesetz ex lege unter 
Denkmalschutz, die Auslagerung in die Bundesimmobiliengesellschaft machte eine 
Unterschutzstellung durch Bescheid notwendig.  
 
Der bauliche Zustand allgemein und die Bedingungen, unter denen derzeit die kostbare Sammlung 
der äußerst empfindlichen anatomischen Wachsmodelle gezeigt wird, machen eine Restaurierung 
der Bausubstanz dringend notwendig. Sämtliche Sammlungen sind derzeit ohne adäquaten Klima-, 
Brand- und Diebstahlschutz aufgestellt. Die sommerliche Überhitzung und 
Feuchtigkeitsschwankungen im Jahresverlauf sind äußerst bedenklich und führen zu erheblichen, 
vermeidbaren Schäden. 
Das Herstellen eines zeitgemäßen Klima- und Sicherheitsstandards ist dringend notwendig, um zu 
vermeiden, dass die Exponate weiter unnötigen Schaden nehmen. 
 
Insgesamt ist ausreichend Substanz erhalten geblieben, um mittels Restaurierung und 
Rekonstruktion nachgewiesener Elemente das klassizistische Gesamtbild wieder herstellen und 
verständlich zu können. 
 
 

3. Perspektiven 
 
Vor Erstellung des eigentlichen Restaurierkonzeptes sollten Fragen zur Nutzungsentwicklung in 
einem längerfristigen Kontext geklärt werden, damit adäquate und vor allem nachhaltige Lösungen 
erarbeitet werden können. 
 
Obwohl die MedUni Wien auf das Erbe der Universität Wien zurückgreifen kann, und sie mit 
großem Engagement ihr eigenes kulturelles Erbe pflegt und entwickelt, so fehlen ihr doch noch die 
Icons, die für andere Universitäten Identität stiftend sind und auf eine große Vergangenheit 
verweisen können. Die MedUni Wien kann ohne Zweifel auf eine große und bedeutende Geschichte 
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mit Weltruf verweisen, dennoch mangelt es ihr heute an einem architektonischen Gesicht, einem 
Zentrum für die weit verzweigten Standorte ihrer Institute und Einrichtungen.  
Räumlich und kulturhistorisch bildet das Josephinum das Herzstück der MedUni Wien. Zusammen 
mit dem angrenzenden Alten Garnisonspital, wo heute in Teilen die Zahnklinik der MedUni Wien 
untergebracht ist, genießt das Josephinum großes Zukunftspotential.  
Im Wesentlich lassen sich drei Perspektiven skizzieren:  
 
Das Josephinum wird Gesicht der MedUni Wien. Die klassizistische Fassade ist Ausdruck von 
Geschichte, Aufklärung, Kontinuität und Wissenschaftlichkeit.  
Ein in seiner Größe wiederhergestellter Festsaal, die Bibliothek, der Lesesaal und die 
Ausstellungsräume der Sammlungen bilden einen feierlichen Rahmen für unterschiedliche 
akademische Veranstaltungen, sowohl für Promotionen als auch für Rektoratsveranstaltungen – 
aber auch als anmietbare Fläche für medizinische Konferenzen. Raum für Zusatzeinrichtungen ist 
vorhanden.   
Mit diesem klassizistischen Juwel reiht sich das Josephinum in die Reihe historischer 
Universitätsbauten, wie sie bei nahezu allen herausragenden Universitäten in Europa und 
Nordamerika zu finden sind.  
 
Das Josephinum wird Zentrum eines neu zu errichtenden MedUni Wien Campus im Alten 
Garnisonspital.   
Heute werden die Lehrveranstaltungen der MedUni Wien an verschiedenen Standorten im neunten 
Wiener Gemeindebezirk angeboten. Das Josephinum und das Alte Garnisonspital liegen praktisch 
im Schnittpunkt. Der Campus der Universität Wien im AAKH zeigt deutlich, wie gut sich die 
historische Bausubstanz eines Krankenhauses für einen modernen Universitätsbetrieb eignet. 
Insbesondere jene Teile des Alten Garnisonspitals, die nicht von der neuen Zahnklinik belegt sind, 
bieten sich aufgrund ihrer Lage und ihrer Beschaffenheit an, ebenfalls universitär genutzt zu 
werden. Damit können auch die Vorteile dieses großräumigen und zusammenhängenden 
Gebäudekomplexes genutzt werden. Die Konzentration der medizinischen Einrichtungen bewirkt 
einen Multiplikator für die Attraktivität. 
Dabei sollte der im Nordtrakt des kleinen Garnisonshofes gelegene ehemalige repräsentativ mit 
Wandmalereien ausgestaltete Professorensaal in seiner Funktion wiederhergestellt werden, und der 
Trakt nach seinem Initiator offiziell Brambillatrakt benannt werden.  
 

 
Abb. 157. Altes Garnisonspital, Brambillatrakt  - ehemaliger Professorensitzungssaal, 2010. 
 
Das Josephinum bildet, frisch renoviert, das Herzstück einer zeitgemäßen Museumsstruktur, die 
Sammlung, Forschung, Wissensvermittlung und Erlebnis miteinander verbindet. 
Wien ist Stadt der Medizin, die Wiener medizinische Schule genießt Weltruf. Das AKH in 
Verbindung mit der Medizinischen Universität verfügt über eine exzellente Reputation, Patienten 
reisen von weit her an, um sich hier behandeln zu lassen. Wien ist Stadt der Kongresse. 
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Medizinische Kongresse nehmen dabei eine Schlüsselposition ein, sie weisen gewaltige 
Teilnehmerzahlen auf und dienen dem Wissenstransfer zwischen Ärzten, Universitäten und 
Kontinenten. Wien ist Stadt der Museen. Seine Kunstmuseen, historischen Museen, Technische- 
und Naturhistorisches Museum und zahlreiche Themenmuseen genießen einen hervorragenden Ruf. 
 
Der neunte Wiener Gemeindebezirk birgt heute zahlreiche medizinhistorische Bauwerke, 
Sammlungen und Museen. Seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts siedelten sich immer mehr 
medizinrelevante Institutionen in diesem Bezirk an, die heute zum medizinischen Erbe zählen. 
Bevor an eine Revitalisierung des Josephiums selbst herangegangen werden kann, bildet eine 
Zieldefinition die Voraussetzung. 
 
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Josephinum befinden sich schon heute kleinere 
Museumsstandorte wie das Zahnmuseum und das Pathologisch-Anatomische Museum im 
Narrenturm. Sie bedürfen einer zeitgemäßen Überarbeitung und Neustrukturierung. Eine 
Verknüpfung von inhaltlicher und räumlicher Linie entlang der historischen Achse Josephinum – 
Garnisonspital / Van Swieten-Trakt, die bereits heute als Medizinische Museumsmeile bezeichnet 
wird, würde zu einer Aufwertung des gesamten Standortes und zu einer Erhöhung der 
Besucherfrequenz führen.870 Der Van Swieten-Trakt könnte dabei eine Klammerfunktion zwischen 
den jetzt schon bestehenden Standorten übernehmen und inhaltlich ein zusätzliches Thema 
besetzen oder für wechselnde Ausstellungen zur Verfügung stehen.  
Für das Museum Josephinum – Medizinhistorische Sammlungen der Universität Wien haben bereits 
im Jahr 1999 bogner+lord eine Nutzungsstudie der Gebäude Josephinum und Narrenturm erstellt. 
Dabei wurden bereits die Qualitäten des Standortes einschließlich des Van Swieten-Traktes und die 
der Sammlungen herausgearbeitet.  
Unter dem Titel „Der Medizinische Museumscluster –  Sammlung. Forschung. Lehre. Erlebnis.“ haben 
2009 moment-home in einem interdisziplinären Team bestehend aus der Kunsthistorikerin und 
Museums-PR-Expertin Mag. Daniela Kaminek-Zehentner, der Historikerin und Gesundheitstrainerin 
Mag. Barbara Strunz-Swittalek, Architektin und Designerin Dipl. Ing. Arancha Traub-Swittalek und 
dem Architekten und Projektentwickler Dipl. Ing. Markus Swittalek eine Studie erstellt und die Idee 
entwickelt, mit einer neu zu schaffenden Dauerausstellung „Das Wunder Mensch“ ein Bindeglied 
zwischen den bestehenden Museumsstandorten zu schaffen.871  
Damit könnte inhaltlich und räumlich die kritische Maße für einen voll funktionsfähigen 
Museumsstandort erreicht werden, der vier Bereiche umfasst: 
Die historischen Sammlungen im Josephinum, Exposituren wie das Zahnmuseum, vielleicht auch in 
Zukunft das Pathologisch-anatomische Bundesmuseum mit einem für die breitere Öffentlichkeit 
zugänglichen CSI Bereich, ein im Kleinen Garnisonshof anzulegender Heilkräutergarten und die 
erwähnte Ausstellung.  
 
Insgesamt ließe sich so ein beispielhafter Medizinischer Museumscluster internationalen Zuschnitts 
schaffen, der einen lebendigen, dynamischen und breit aufgestellten Museumsbetrieb innerhalb des 
MedUni Wien Campus ermöglichen würde. In Verbindung mit den Kliniken könnte so einem 
Grundprinzip des Josephinums gefolgt werden: Ganzheitliches Denken und die Verbindung von 
Wissenschaft und Kunst. 
Der neue Medizinische Museumscluster könnte in Zukunft auf lustvolle Weise ganz 
unterschiedliche Besuchergruppen ansprechen: Kinder in Elternbegleitung oder im Rahmen eines 
Schülerbesuches, Studenten und Lehrende, allgemein Interessierte mit touristischem und nicht 
touristischem Hindergrund, und auch Kongressteilnehmer, zumal Wien als Veranstaltungsort von 
Medizinkongressen einen exzellenten Ruf genießt. Mit der entsprechenden Vermarktung hat ein 
derartiger Museumsbetrieb ein hohes Besucher- und Öffentlichkeits-Potential. Heute kann man das 

                                            
870 Siehe Studie im Anhang. 
871 Ebenda. 
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Josephinum nicht besser vermarkten da mehr Besucher bei den derzeitig fehlenden Klima-, 
Brandschutz- und Diebstahlschutzanlagen für die Sammlungen eher gefährdend einzustufen 
wären. 
 
Heute umfassen die Sammlungen der Medizinischen Universität Wien im Wesentlichen das 
Museum im Josephinum, bestehend aus Josephinischer Bibliothek, der anatomischen 
Wachsmodellsammlung und dem medizinhistorischen Museum. Dazu gehört auch das 
Zahnmuseum.  
 
 

4. Restaurierkonzept  
 
Das folgende Restaurierkonzept setzt sich mit drei Themenkomplexen auseinander, die einander 
wechselseitig bedingen und daher verknüpft betrachtet werden müssen: Umfang der Restaurierung 
und sonstiger Baumaßnahmen, künftiges Raumprogramm und Ablauf sämtlicher Baumaßnahmen. 
 
Die Untersuchungen im Außen- und Innenbereich geben Auskunft über Substanz und Zustand von 
Gebäudebestandteilen sowie Ausstattungsgegenständen. Zu klären ist, in welchen Bereichen 
welche Bauteile und Oberflächen erhalten, entfernt oder wieder hergestellt werden sollen. 
Wesentlichen Anteil an sonstigen Baumaßnahmen wird die Gebäudetechnik in Abhängigkeit von 
der Raumnutzung haben. 
 
Nicht nur die Oberflächen der Räume, auch ihre Nutzungen haben sich gegenüber dem 
ursprünglichen Raumprogramm erkennbar verschoben, selbst die Wachsmodellsammlung ist heute 
nicht in den dafür vorgesehen Räumen aufgestellt. In diesem Zusammenhang ist zu klären, welche 
Flächen mit welchen Inhalten belegt werden sollen. 
 
Die Durchführung der Restaurierungsarbeiten und aller anderen Baumaßnahmen bedingt eine 
temporäre Freimachung einzelner Räume oder des ganzen Gebäudes. Dazu sind Ausweichquartiere 
festzulegen. 
Ziel einer Restaurierung sollte daher sein, das ursprüngliche und dem Grundriss des Gebäudes 
entsprechende Erschließungs- und Raumabfolgeprogramm wiederherzustellen. So kann das 
Erdgeschoss die Bibliothek, aber auch Seminar- und Ausstellungsräume aufnehmen, das 1. 
Obergeschoss soll weiterhin ausschließlich für die Sammlungen in neuer Aufstellung genutzt 
werden und das 2. Obergeschoss als Bürogeschoss für das Department und Sammlungen der 
MedUni Wien, sowie zentrale Universitätseinrichtungen.   
 
In diesem Zusammenhang werden folgende Maßnahmen empfohlen: 
 
Gebäudetechnik – Maßnahmen im Bereich Heizung, Kühlung, Luftkonditionierung, Lichtschutz, 
Elektro- und Lichtinstallationen, Sanitärinstallationen, Aufzug, Brandschutzeinrichtungen und 
Sicherheitstechnik stellen einen komplexen und umfangreichen Eingriff in eine bestehende 
Gebäudestruktur dar.  
 
Im Vordergrund all dieser Maßnahmen steht der Schutz der anatomischen Wachsmodelle, die 
aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung als Sammlung unter Denkmalschutz steht. Nicht minder 
bedeutend ist die josephinische Bibliothek, die als größte deutschsprachige medizinhistorische 
Bibliothek gilt. Das rechtfertigt insgesamt auch einen erheblichen Aufwand an Maßnahmen zur 
optimalen Erhaltung dieses Kulturschatzes. 
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Eingriffe sollen so geplant sein, dass sie Struktur, Rhythmus und Harmonie des Gebäudes nicht 
stören, sondern sich damit verbinden und einfügen. 
Schächte und Kanäle sind im Bestand nur sehr eingeschränkt vorhanden. Die Kamine wurden 
schliefbar872 ausgeführt und scheinen weitgehend in dieser Form erhalten geblieben zu sein. 
Darüber hinaus konnten keine nennenswerten Schächte und Kanäle gefunden werden. 
 
Heizung, Kühlung, Luftkonditionierung – im Bestand handelt es sich um eine etwa fünfzig Jahre 
alte Warmwasserradiatorenheizung, die Kühlung erfolgt, wo überhaupt, über mobile Klimageräte, 
und Luftkonditionierung ist im Bestand nicht möglich.   
Ziel ist, das 1. Obergeschoss frei von Radiatoren im Sichtbereich zu bekommen, da sie den 
Charakter der historischen Sammlungsräume negativ beeinträchtigen würden. In jedem Fall ist ein 
ausgereiftes Haustechnikkonzept zu erstellen. Gerade in den letzten Jahren wurden im 
Kunsthistorischen Museum und in der Nationalbibliothek vorbildliche Lösungen realisiert. 
Möglicherweise bietet sich ein verbundenes System aus Heizung, Kühlung und Konditionierung 
(Steuerung der Luftfeuchtigkeit) an. Insgesamt soll ein über den Jahresverlauf möglichst 
gleichmäßiges Raumklima geschaffen werden. Schwankungen von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
aber auch Sonnenlichteintrag, wie das bis dato der Fall ist, muss unbedingt vermieden werden, um 
Schäden an den Exponaten – den Wachsmodellen und der Josephinischen Bibliothek im Besonderen 
– hintan zuhalten. 
Sollten Schächte für Leitungsführungen in größerem Umfang notwendig sein und diese nicht 
sinnvoll im Bereich der Kaminmauern angeordnet werden können, so sollen die Leitungen 
horizontal im Bereich Dachboden verteilt und über das 2. Obergeschoss hinweg nach unten an die 
Decke über dem 1. Obergeschoss herangeführt werden. Da es sich beim 2. Obergeschoss um ein 
Funktionsgeschoss (Büro) handelt, lassen sich allfällige Schächte im Wandbereich wenig störend 
anordnen. 
 
Lichtschutz – im Bestand sind Fensterjalousien innen, an exponierten Stellen auch außen 
vorhanden, die in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hergestellt worden sind. Weder 
formal noch technisch handelt es sich dabei um eine befriedigende Lösung. Hier ist ein System zu 
wählen, das auf die künftige Fensterkonstruktion abgestimmt ist.  
Elektro- und Lichtinstallation – hier wurden laufend Adaptierungen vorgenommen, sodass die 
vorhandenen Installationen im Wesentlichen dem Stand der Technik entsprechen. Je nachdem, wie 
das zuerst zu erstellende Haustechnikkonzept ausgelegt ist, kann ein zusätzlicher Bedarf an 
Abnahmemenge und die Lage der Verbraucher festgelegt werden.  
Das ganze Gebäude – vor allem das 1. Obergeschoss mit den Sammlungsräumen – bedarf eines 
museologisch abgestimmten Lichtkonzeptes. Die Aufstellung in den klassizistischen verglasten 
Vitrinen, die auch für sich betrachtet kostbare Exponate darstellen und hohe Reflexionswerte 
aufweisen, stellt eine besondere Herausforderung dar.  
Die Lichtsteuerung erfolgt derzeit im Wesentlichen raumweise über Schalter. Das entspricht nicht 
dem Stand der Technik, auch hier ist eine strukturierte Steuerung zu überlegen, allenfalls ein BUS 
System,873 um größere Flexibilität zu ermöglichen. Schalter- und Steckerabdeckungen sind nicht 
einheitlich und optisch wenig ansprechend.  
Es ist daher von einem weitreichenden Erweiterungs- und Erneuerungsbedarf der Elektro- und 
Lichtinstallationen auszugehen.  
 
Sanitärinstallationen – während die Sanitärbereiche für den Museums- und Festsaalbetrieb im 
Erdgeschoss an neuer Stelle angeordnet werden können, sollten auch im 2. Obergeschoss analog 

                                            
872 Die Dimension derartiger Rauchfänge ist so groß, das Rauchfangkehrer durchschliefen können. 
873 Ein BUS ist im Bereich Haustechnik ein Steuerungssystem für Elektroanschlusspunkte, wie Schaltern, Steckern, 
Lichtanschlüssen, etc.. So können Schaltungen an wechselnde Bedürfnisse angepasst werden. 
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neue Positionen für zeitgemäße und behindertengerechte Sanitärgruppen mit einem größeren 
Platzbedarf gefunden werden. Gerade die derzeit im Bereich der Seitenstiege im Nordflügel 
eingeschobene WC-Gruppe stellt keine adäquate Lösung dar. Auch sollten zumindest im 
Erdgeschoss und im 2. Obergeschoss Teeküchen für den Bürobetrieb geschaffen werden.  
 
Fördertechnik – der Schacht, in dem sich aktuell der Aufzug befindet, kann als ausreichend 
dimensioniert betrachtet werden. Auch nach einer Modernisierung kann hier der Aufzug 
angeordnet werden, falls mit einem einzigen Aufzug das Auslangen gefunden werden soll. 
   
Brandschutzeinrichtungen – das unverzügliche Anzeigen und Melden eines ausbrechenden Feuers 
muss unbedingt mit dem Auslösen erster automatischer Brandbekämpfungsmaßnahmen verbunden 
sein. Diese dürfen aber nicht mit einem Kollateralschaden an den Exponaten verbunden sein. Durch 
den unverzüglichen Einsatz kann die Ausbreitung eines Brandes so weit verzögert werden, bis 
Feuerwehrkräfte die Brandstelle erreicht haben. Ein Einsatzplan der Feuerwehr auf Basis des 
aktuellen Gebäudezustandes ist vorhanden, darauf kann auch aufgebaut werden. 
Das Brandbekämpfungsmittel muss so gewählt werden, dass die unersetzlichen Exponate 
bestmöglich geschützt werden. Vorhanden ist derzeit lediglich eine Brandmeldeanlage.  
Ein entsprechendes Brandschutzkonzept ist damit unerlässlich. 
 
Sicherheitstechnik – die Sicherung der Exponate gegen Einbruch und Diebstahl umfasst eine 
Absicherung vor unbefugtem Zutritt von außen durch bauliche Maßnahmen, das Vorhandensein 
einer sorgfältig verwalteten Schließanlage mit Ausgabe von Schlüsseln nur an Berechtigte, die 
durchgehende Überwachung von Besuchern und anderen hausfremden Personen und das 
Vorhandensein einer Alarmanlage im Einbruchsfall als letzte Stufe zum Schutz der Exponate. 
Dazu muss das vorhandene Sicherheitskonzept überprüft, gegebenenfalls überarbeitet oder neu 
erstellt werden. 
Geprüft werden muss, welche Sicherheit die historischen Türen in Kombinationen mit einer 
modernen Schlossanlage bieten können.    
 
Um das Denkmal Josephinum zu stärken, ist es wichtig, dass gerade die äußere Escheinung ein 
möglichst ungetrübtes Bild seiner ursprünglichen Erscheinung wiedergibt.   
Fassade – die Restaurierung der Fassade soll der Befundung, soweit möglich, und den Intentionen 
von Architekt, Initiator und Bauherr folgen. Die klassizistischen Architekturelemente sind aus einer 
Natursteinbauweise entlehnt – Quaderbänder, Pilaster Balusterparapete und dergleichen.     
Die Farbgebung wird daher auf einen Sandsteinton und mit jener von Narrenturm und 
Garnisonspital abgestimmt und in einem helleren Ockerton gefasst. Eine leichte Changierung ist 
aber denkbar, denn das würde die Lebendigkeit der Fassade verstärken und dem Charakter einer 
Natursteinfassade näher kommen. Auch die Natursteinteile an der Fassade werden überschlemmt. 
Lediglich die Sockelverkleidung aus Naturstein wird vom Überschlemmen ausgenommen, was 
Ansehnlichkeit und Pflegeleichtigkeit in den Jahren nach der Färbelung wesentlich verbessert. 
 
Fenster – die historischen Fenster sind verloren gegangen, die vorhandenen Verbundfenster aus den 
1960er Jahren sind veraltet und nicht erhaltenswürdig. Eine neue Fensterkonstruktion soll 
einerseits das historische äußere Erscheindungsbild weitestgehend wieder herstellen – in Nischen 
sitzende Fenster – und andererseits das einer Raumnutzung adäquate Innenraumklima sichern. Das 
gilt besonders für die Sammlungsräume, aber auch für das 2. Oberschoss, dass als zeitgemäße 
Büroebene verstanden werden kann. Für den Lesesaal wiederum ist die Wiederherstellung der 
historischen Deckenmalerei wichtig. Ebenso sollte eine Wiederherstellung der ursprünglichen 
innenseitigen Fensteransicht erfolgen, um das beschriebene homogene Wechselspiel zwischen 
Fenstern und Bücherschränken wieder sichtbar zu machen. 
Zielführend erscheint daher, auf der historischen Fensterebene einfach verglaste 
Leistenstockfenster mit dem tradierten Sprossenbild herzustellen und weiter innen als reversibles 
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und additives Element, dem Stand der Technik entsprechende, Isolierglaselemente mit der 
gegebenen Flügelteilung, allerdings ohne Sprossenteilung anzubringen. In den Sammlungsräumen 
wird aus konservatorischen Gründen weitgehend mit dem Einsatz von innen liegenden Screens zur 
Reduzierung der eintretenden Lichtmenge gerechnet, sodass aufgrund der Überdeckung auch in 
einem historischen Kontext kein irritierender Effekt entsteht.  
Bei Sondersituationen, wie dem Lesesaal, könnte auch die innere Fensterebene in einer  
historischen Konstruktion ausgebildet werden. Insbesondere die Farbgebung an der Innenseite 
sollte aus den Befunden der Bücherschranktüren abgeleitet werden. 
Die Farbgebung außen lässt Fensterrahmenteile und Verglasung durch einen blaugrauen Farbton in 
der Reflexion des Himmels verschmelzen. 
 
Sonnenschutz –  die Frage des Sonnenschutzes ist in Zusammenhang mit der Fensterkonstruktion 
zu betrachten und zu lösen. Abgestimmt auf die bereits beschriebenen gebräuchlichen 
Konstruktionen in den 1780er Jahren ist ein außen liegender, textiler Sonnenschutz, der die 
historischen Vorbilder interpretiert, zu empfehlen. Dabei ist zu bedenken, dass aufgrund der 
Gebäudeorientierung und der Raumnutzungen vor allem die Fenster zur Van Swietengasse und zum 
Kleinen Garnisonshof mit Sonnenschutz versehen werden sollten. In allen übrigen Bereichen 
erscheint – ein historisch ebenfalls korrekter – Sonnen-, aber vor allem Lichtschutz durch 
Zwischenfensterrollos ausreichend. 
 
Innentüren –  in großer Anzahl sind historische,  im 1. Obergeschoss vor allem zweiflügelige, 
manchmal zweiseitig angeschlagene, Innentüren vorhanden. Auch Bänder, Schlosskästen und 
Beschläge sind in großer Zahl noch vorhanden. Veränderungen gab es durch den Einbau von 
Zylinderschlössern und die Änderung des Anstriches. Häufig lässt sich noch der originale grüne 
Anstrich nachweisen. In jedem Fall soll auf die alte Farbigkeit zurückgriffen werden. Fallweise 
können zusätzliche, durch die wiederhergestellten Türdurchbrüche, benötigte Türblätter und 
Türstöcke nachgebaut werden.     
 
Dach und Dachstuhl – beides soll in seiner Beschaffenheit erhalten bleiben. Wenn nötig, können im 
Dachboden notwendige haustechnische Einrichtungen angeordnet werden. Eine Nutzung des 
Dachgeschosses soll in jedem Fall vermieden werden. 
Öffnung des Ehrenhofes – der Hof wird als neutrale Fläche ohne ausgewiesene Wegeführung 
wiederhergestellt, Verbindungsachsen werden wieder geöffnet.  
Dazu wird der nachträglich errichtete Hygieiabrunnen in den Kleinen Garnisonshof verlegt, an jene 
zentrale Stelle, an der auch im Entwurfsplan ein Brunnen vorgesehen war. Dadurch kann der 
Haupteingang wieder achsial erreicht werden. Die Bepflanzung wird zur Gänze entfernt und eine 
kalkgebundene oder gekieste Oberfläche hergestellt, ähnlich dem Ehrenhof in Schönbrunn 
 
Um den durch die Absenkung der Währingerstraße entstandenen Höhenunterschied zu kaschieren, 
könnte der gesamte Ehrenhof in ein leichtes Gefälle von circa 1,5 % gebracht werden. Der Ehrenhof 
in Versailles weist ein deutlich größeres Gefälle auf. Die nachträglich errichteten Türen im 
Gitterabschluss werden entfernt. Die drei historischen Tore werden geöffnet, wodurch die 
Anbindung an den Stadt- und Straßenraum verbessert wird.  
 
Öffnung der Aula – dieser zentrale Erschließungs- und Verteilerraum wird wieder hergestellt, die 
Verbindung zum Kleinen Garnisonshof wieder geöffnet. 
Dazu werden die später eingeführten Zwischenwände, aber auch die Stahlbetonstützen des 
Hörsaales herausgelöst. Hier und in den angrenzenden Räumen des Nord- und Südflügels werden 
all jene Funktionsräume untergebracht, die für einen modernen Museumsbetrieb notwendig sind – 
Wartezone, Ticketschalter, Museumsshop, Museumscafé, Garderoben- und Sanitärräume. 
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Der große, sonnendurchflutete Raum verbindet den urbanen Ehrenhof mit dem durchgrünten 
Kleinen Garnisonshof. Es handelt sich dabei um einen einfachen, aber inszenierten Raum, der den 
Besucher in eine andere Sphäre eintauchen lässt. 
 
Restaurierung der Prunkstiege – diese zentrale zweifache Stiege befindet sich in einem 
ungewöhnlichen, ausdrucksstarken Raum. Durch eine dezente Überarbeitung der Stein- und 
Metallteile können diese Elemente wieder an das klassizistische Gesamtbild herangeführt werden. 
Erst großflächigere Untersuchungen von Wand und Decke können klären, ob eine Freilegung, vor 
allem der Decke, zu einem befriedigenden Erscheinungsbild führen kann.  
Unter Umständen ist eine restauratorische Überarbeitung auch bei fortgeschrittener Vergipsung 
sinnvoll möglich, damit könnte ein fragmentarischer Blick in die Vergangenheit eröffnet werden. 
Als Referenz kann die Einfahrt im Haus Franz Josefs-Kai 43, 1010 Wien herangezogen werden.  
 
Festsaal – hier handelt es sich um den einst bedeutendsten Raum des Josephinums. Dabei geht es 
nicht nur um einen großen repräsentativen Fest- oder Hörsaal, sondern er ist der Schlüssel für das 
ganze Gebäude. Entsprechend dem originalen Grundriss wurden von diesem Raum aus die beiden 
Museumsflügel erschlossen. Diese Raumfolge ist unbedingt wieder herzustellen, dann übernimmt 
der Festsaal eine wichtige Verteilerfunktion und bildet ein attraktives Entree für die 
Sammlungsräume.  
In diesem Zusammenhang ist nicht nur die in den 1940er Jahren geschaffene Hörsaalorientierung 
mit den ansteigenden Rängen zu entfernen, sondern auch die eingestellten Zwischenwände und vor 
allem die Zwischendecke. Damit kann der Festsaal in seinen ursprünglichen Abmessungen wieder 
erfasst werden. Die verloren gegangene amphietheatralische Raumausstattung mit den 
Hörerbänken hingegen kann aufgrund der allzu spärlichen Informationen nicht detailgerecht 
rekonstruiert werden. Für die künftige Nutzung erscheint das auch nicht notwendig.  
Um einer flexiblen Nutzung als Festsaal kleinerer Ordnung zu entsprechen, wäre ein freier Raum 
mit freier Bestuhlung angebracht. Dadurch würden allerdings die ursprünglich vorhandenen 
Zugänge über das 2. Obergeschoss auch nicht wieder hergestellt werden. Als Bodenbelag bietet 
sich ein Tafelparkettboden an, der Löschenkohlstich könnte dafür einen Anhaltspunkt für die Form 
bilden. 
 
Die Decken, vor allem aber die Wandflächen werden großflächig freigelegt. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf die Porträtmedaillons gelegt. Diese Porträts spiegeln die Entwicklung der Medizin 
und Chirurgie durch die Darstellung wesentlicher Repräsentanten wider und prägen die Wirkung 
dieses Raumes. Grundsätzlich konnten sie anlässlich der Wanduntersuchungen an Einzelpunkten 
nachgewiesen werden. Analog dazu soll mit den Supraporten vorgegangen werden. Sie sind ein 
Gestaltungselement das sämtliche Aufenthaltsräume des 1. Obergeschosses formal miteinander 
verbindet. Daher ist es wichtig, dass der Porträtzyklus im Bereich der Supraporten und des 
Festsaales restauriert wird. Auch hier bleibt eine Komplettuntersuchung abzuwarten.  
Erst nach Freilegung der Wandflächen kann ein Konzept für die Wandgestaltung entwickelt 
werden. Angedacht ist, die Medaillons restauratorisch zu behandeln und die übrigen Wandflächen 
farblich abgestimmt neu herzustellen.  
 
Räume der Sammlungen – sie sollen wieder in ihrer durchgehenden Abfolge erlebbar gemacht 
werden. Das bedeutet, dass zahlreiche Türdurchbrüche wieder herzustellen sind, und auch eine 
Zwischenwand rückzubauen ist. Verschiedene Wand- und Deckenflächen sind großflächig 
freizulegen, Teilbereiche sind restauratorisch zu behandeln. Für die übrigen Bereiche ist ein 
Gestaltungskonzept festzulegen, das die denkmalrelevanten Bestandteile mit den konventionell zu 
bearbeitenden Gebäudeteilen in adäquater Form verbindet. 
Die beschriebenen haustechnischen Maßnahmen erfordern diverse Wandöffnungen in Schlitzform, 
um eine entsprechende Leitungsführung zu ermöglichen.    
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Die Decke ist durch die Baumaßnahmen der 1960 Jahre in ihrer Erscheinung verändert. An 
Konstruktion und Form sind keine Veränderungen vorgesehen. In Verbindung mit einem zu 
erstellenden Lichtkonzept kann eine Neugestaltung der Deckenbereiche erwogen werden. Auch ein 
punktuelles Sichtbarmachen der historischen Decke in ihrer Farbigkeit wäre denkbar.  
Der Fußboden besteht heute aus einem Riemenparkett in Würfelform. Wo oder wenn eine 
Auswechslung des Bodenbelages notwendig wird, soll auf einen Tafelparkettboden zurückgegriffen 
werden. Als passend wird ein einfärbiger Eichenparkett in Sternform, wie er für den Lesesaal 
dokumentiert ist, angesehen. Dabei handelt es sich um einen Bodenbelag, der wieder eine 
harmonische Einheit mit den historischen Vitrinen der Wachsmodelle bilden würde und auch im 
Einklang mit einem zeitgemäßen Museumskonzept stehen würde.  
 
Bibliothek und Lesesaal – dabei handelt es sich um den in seinem Zustand bedeutendsten Raum im 
Josephinum. Er ist vermeintlich in seiner originären Erscheinung erhalten geblieben, doch bei 
genauerer Betrachtung wurden hier im Lauf der Zeit zahlreiche Veränderungen vorgenommen.  
Ungeklärt ist die ursprüngliche Ausbildung der Säulen. Nach Begutachtung durch Mag. Silvia Miklin 
handelt es sich um Holzstützen mit Zinnblechverkleidung. Die ersten Zinnwalzwerke wären aber 
erst Anfang des 19. Jahrhundert in Betrieb gegangen. Ob also die Verkleidung der Säulen 
ursprünglich in einer anderen Form oder in einem anderen Material ausgeführt war, kann daher 
nicht mit Sicherheit beantwortet werden. 
Viel wesentlicher ist aber der Verlust der Parapetverkleidungen und der Innenläden. Diese müssen 
wieder herstellt werden, um die gedachte Raumwirkung erlebbar zu machen. Aufgrund der 
vorliegenden historischen Fotos lässt sich das gut bewerkstelligen. 
 
Den Bücherschränken fehlen die historischen Vasenaufsätze. Mag. Peter Kopp hat in seinem 
Gutachten Veränderungen auch an den Beschlägen und den Ausbau der Schlösser nachgewiesen. 
Während die Vasen, die auch bei den Etageren in den Sammlungsräumen zu finden sind, 
reproduziert werden sollten, hat ein Rückbau der Beschläge keine Priorität. Der Einbau von 
zeitgemäßen Schlössern, um den Inhalt der Bücherschränke besser sichern zu können, wäre 
allerdings zu überlegen und wird als zulässig erachtet.  
 
Bemerkenswert ist hingegen die Decke mit den originären Unterzügen. Hier wären weiter reichende 
Deckenuntersuchungen sehr wünschenswert, um die Möglichkeiten einer Restaurierung auszuloten. 
Eine Deckengestaltung in der historischen Farbigkeit würde die Raumwirkung positiv unterstützen. 
Gerade in diesem Raum sollte der Fußboden in seine ursprüngliche Form zurückgeführt werden. 

     
Abb. 158. Josephinum - Lesesaal, um 1900.                             Abb. 159. Josephinum - Lesesaal, 2008. 
 
Das Gleiche gilt für die Wände. In diesem Raum könnte quasi exemplarisch für die historische 
Gestaltung des ganzen Gebäudes vorgegangen werden. 
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Insgesamt ist eine deutlichere Farbigkeit gegenüber dem Ist-Zustand wünschenswert. Die aktuelle 
Weiß in Weiß Fassung stellt ihrerseits eine Interpretation und den Ausdruck eines zeitbezogenen 
Geschmacks dar. Diese Auffassung verbreitete sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und 
genießt auch heute noch vielfache Anerkennung. 
Doch zeitauthentische Beschreibungen im Appendice, die Referenzbeispiele aus der Zeit und die 
Befundungen am Objekt machen deutlich, dass bei früheren Sanierungen und Restaurierversuchen 
Farbigkeit gegenüber der Erstfassung stark zurückgenommen worden ist. Das betrifft die Fassade, 
Wand- und Deckenanstriche, Türen, Fenster und Möbel wie Bücherschränke, Tische und andere 
derzeit reinweiß gefasste Originalelemente. 
Demnach sollte die Fassade die Materialität der mineralischen Werkstoffe spürbar machen. Der 
Natursteinsockel könnte dabei eine Referenzfarbe darstellen – ein heller Ockerton mit einem 
Rosastich.  
Im Inneren hingegen sind die Befundungen sehr aufschlussreich und verweisen neben weiß auf 
einen Grünton. Darüber hinaus sieht man noch heute in der Wachsmodellsammlung das originale 
Farbkonzept in Form der Seidendraperien der Exponate, vor allem lila und rosa.  
Damit handelt es sich bei der Innenausstattung durchaus um eine Vorwegnahme jener Farbtöne, 
die in Österreich mit dem sogenannten Biedermeier assoziiert werden.  
 

     
Abb. 160. männlicher Körper mit Muskelschichten.                  Abb. 161. männlicher Kopf auf Kissen. 
 
Grundsätzlich sind die Arbeiten in einem Zug oder in Abschnitten möglich. Aufgrund des starken 
Ineinandergreifens der einzelnen Gewerke erscheint aber nur eine Zweiteilung in einen südlichen 
und einen nördlichen Bauabschnitt sinnvoll. 
Das Aufsplitten der einzelnen Gewerke (Professionisten) über einen längeren Zeitraum oder eine 
raumweise Vorgangsweise erscheint aufgrund der starken Verflechtung und der mit den Eingriffen 
verbundenen Erfordernisse hingegen wenig sinnvoll. Für viele der Maßnahmen müssen die zu 
bearbeitenden Räume frei von Einrichtungsgegenständen sein, da sie im Weg wären oder nicht 
ausreichend vor Beschädigung oder Staubeinwirkung geschützt werden können. Auch wären in 
diesem Fall die Schutzmaßnahmen mehrfach herzustellen, was zu erheblichen Mehrkosten für 
Baustelleneinrichtungen, Schutzmaßnahmen und Overheadkosten führen würde.  
Zudem lassen sich komplexe technische Anlagen, wie sie für die Klimatisierung notwendig sind, nur 
sehr schwer so auslegen, dass sie nach und nach oder raumweise in Betrieb gehen können.  
Außerdem sieht das Restaurierkonzept eine Umkehrung der Erschließung der Ausstellungsräume 
vor, sie sollen in die ursprüngliche und der Struktur des Gebäudes entsprechenden Form 
zurückgeführt werden. Damit verbunden ist auch eine komplette Neuaufstellung der Sammlung der 
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Wachsmodelle. Eine überschlagende Vorgangsweise wäre mit hohen Risiken der Beschädigung 
verbunden, sowie mit Sicherheitsbedenken. 
 
Es wird daher empfohlen, den gesamten Gebäudeinhalt in ein Zwischenquartier – vielleicht 
verbunden mit einem verkleinerten, provisorischen Museumsbetrieb – zu verlegen. Der Van 
Swieten-Trakt im Alten Garnisonspital wäre nach Abschluss der Sanierungsarbeiten örtlich, 
räumlich und durch seine historische Verbindung zum Josephinum sehr gut geeignet.  
Dieser Ort würde sich in idealer Weise als Lager, Zwischenlager und Restaurierwerkstätte für die 
wachsenden Depotbestände der Sammlungen der MedUni Wien anbieten, die derzeit zum Teil in 
wenig geeigneter Weise untergebracht sind. Auch Büroräumlichkeiten sind hier denkbar. 
Nach einer Rücksiedlung kann dieser Trakt oder die Leihbibliothek des Josephinums als variabler 
Ausstellungsbereich, Depot, oder als Raumreserve genutzt werden.  
 
Sollte eine ungeteilte Bauführung nicht gewünscht sein, wäre eine abschnittsweise Bearbeitung – 
Südflügel und Nordflügel – mit Konzentration auf die Kopfräume möglich. Die Erschließung würde 
dann primär über die Nebenstiegen erfolgen. Zu klären wären aber, wie ein zweiter Fluchtweg und 
Aufzug während der Arbeiten im Mittelrisalit sichergestellt werden kann.   
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Zum Schluss 
 
 
Als ich dieses Werk unternahm, glaubte ich, ich werde alle(s) …  in einem einzigen Bande 
zusammenbringen können. Alleine so wie ich die Materialien dazu sammelte, fand ich, dass ich mehr 
zusammen brachte, als ich je hätte denken sollen. Und da ich nicht umhin konnte, hie und da über  
gewisse Sachen etwas von meinen eigenen Raisonnement mit einfließen zu lassen, es dennoch aber 
zu meinem Zwecke mitgehörte, keine etwas interessante Schrift ganz unberührt zu lassen; so wachs 
mir ungeachtet der Kürze, die ich mir zum Gesätze gemacht hatte, die Arbeit, so zu sagen, unter den 
Händen.  
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Abb. 112. Markus Swittalek, Universität Pavia – 1.  Innenhof, 2008. 
 
Abb. 113. Biblioteca di Brambilla, in: La Goliardica (Hg.), Giovanni Alessandro Brambilla e l’equiparazione della 
chirurgica alla medicina, in: Giovanni Alessandro Brambilla – nella cultura medica del Settecento Europeo, Mailand, 
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Abb. 114. Markus Swittalek, Universität Pavia – 1.  Innenhof – Brambillabüste, 2008. 
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Brambilla a Pavia, Rassegna N. 8, 1999, Mailand, 71.  
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Abb. 123. Hyronimus Löschenkohl, Joseph des II. Letzter Morgen, Kupferstich koloriert, Löschenkohl, Wien, 1790. 
 
Abb. 124. Sebastian Mansfeld, Joseph des Zweiten Sterbestunde, Artaria Verlag, Wien, 1790. 
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della chirurgica alla medicina, in: Giovanni Alessandro Brambilla – nella cultura medica del Settecento Europeo, 
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Abb. 128. Markus Swittalek, San Antonio – Padua  – Brambilla Gedenktafel, 2008. 
 
Abb. 129. Markus Swittalek, Josephinum, 2011. 
 
Abb. 130. Josephinum und Garnisonspital, Gesamtgrundrissplan, um 1820, Wiener Landesarchiv, Inv. LW73920C. 
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http://www.unipv.eu/on-line/Home.html�


 245

Abb. 138. Josephinum –  Fenster, 1. Hälfte 20. Jahrhundert, Josephinum Bildarchiv, Inv. 122428. 
 
Abb. 139. Markus Swittalek, Josephinum – Fassadendetail, 2008. 
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Abb. 146. Markus Swittalek, Schloss Loosdorf – Fenstersituation von Canevale, 2010. 
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