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^B- W ä h r e n d der P e s t e p i d e m i e 1713 ge lobte Ka iser 
Kar l V I . d ie E r b a u u n g e iner K i rche zur „ V e r s ö h n u n g 
des G ö t t l i c h e n Z o r n e s u n d Pußwerck" 1 . A m 22. O k t o 
ber desse lben Jahres zog e i n e P r o z e s s i o n m i t e i n e r 
Re l i qu ie des M a i l ä n d e r Erzb i scho f s u n d k a i s e r l i c h e n 
N a m e n s p a t r o n s , d e m H e i l i g e n K a r l B o r r o m ä u s 
(1538 -1584) , n a c h St. S tephan . D o r t v e r s p r a c h der 
Ka i ser d e n B a u e i n e r K i r c h e zu des sen E h r e n u n d 
v e r p f l i c h t e t e s i c h , s e i n e N a c h f o l g e r u n d s e i n e 
L ä n d e r z u r E r f ü l l u n g des V e r s p r e c h e n s . 2 A n s t e l l e 
e i n e r V e r e h r u n g der v o l k s t ü m l i c h e n P e s t p a t r o n e 
Sebast ian , R o c h u s u n d Rosa l ia w a n d t e s i ch der Ka i 
ser a lso an d e n g e g e n r e f o r m a t o r i s c h e n H e i l i g e n u m 
Für spr ache . D i e s e r hatte w ä h r e n d d e r Pest i n M a i 
l a n d i m Jahre 1576 geis t l ich u n d f i n a n z i e l l so selbst
los f ü r d ie P e s t k r a n k e n gesorgt, dass er als H e i l i g e r 
verehr t u n d zu e i n e m n e u e n Pes tpat ron wurde. 3 

DAS MONUMENT DES KAISERS 

M i t d ieser p o l i t i s c h e n S y m b o l i k u n d i d e o l o g i s c h e n 
F r ö m m i g k e i t h a n d e l t e Kar l V I . „g le ich w i e se in G l o r -
w ü r d i g s t e r H e r r Vatter L e o p o l d u s [...] A . 1679 d i e 
kos tbare S ä u l e n a u f d e m G r a b e n [...] au fgebauet " 4 . 
T a t s ä c h l i c h hat te L e o p o l d I. ( 1 6 4 0 - 1 7 0 5 ) n i c h t n u r 
d ie k i r c h e n p o l i t i s c h e V e r e h r u n g der k a i s e r l i c h e n 
N a m e n s p a t r o n e etab l ier t , s o n d e r n a n l ä s s l i c h der 
E p i d e m i e des Jahres 1679 a u c h d ie E r r i c h t u n g der 
W i e n e r Pestsäule sowie d e n N e u b a u der Petersk i rche 
ge lob t . D i e 1 6 9 2 v o l l e n d e t e D r e i f a l t i g k e i t s s ä u l e 
a u f d e m G r a b e n hatte s i ch dabe i z u n e h m e n d v o n 
e i n e m re l ig iösen zu e i n e m p o l i t i s c h e n D e n k m a l ge
wande l t , das d ie E i n h e i t der h a b s b u r g i s c h e n K ö n i g 
re i che u n d d ie - gegen L u d w i g XIV . v o n F rankre i ch 
ger ichtete - F r ö m m i g k e i t des Kaisers beschwor . 

I m O k t o b e r 1715 war der Baup la t z festgelegt u n d der 
H o f k r i e g s r a t sah i n der E r r i c h t u n g des Got teshauses 
a m R a n d e der Vors tadt W i e d e n k e i n e B e e i n t r ä c h t i 
g u n g der Stadtbefest igung.5 W a r u m aber gerade d ie 
se Stelle a u s e r k o r e n w u r d e , ist u n b e k a n n t . Zwar lag 
der Baup la t z i n der N ä h e der k a i s e r l i c h e n S o m m e r 
r e s i d e n z Favor i t a u n d a u c h d e s s e n N u t z u n g f ü r 
D i e n s t w o h n u n g e n des H o f b a u a m t e s - a lso der aus 
f ü h r e n d e n B e h ö r d e - m a g e in gewisser S tandor tvor 
teil gewesen se in . A b e r e in e indeu t iger B e w e g g r u n d 
ist e b e n s o w e n i g belegt w ie f ü r d ie u n g e w ö h n l i c h e 
O r i e n t i e r u n g d e r Fassade der K a r l s k i r c h e s c h r ä g 
z u r Stadt. D i e m e h r f a c h geäußer te V e r m u t u n g , d ie 
K i r c h e sei a u f d ie H e r r e n g a s s e ausger i ch te t , hä l t 
e i n e r k a r t o g r a f i s c h e n Ü b e r p r ü f u n g n i c h t s t a n d . 
D a s G o t t e s h a u s steht a l l e rd ings - w i e m a n a u f der 
A n s i c h t v o n Be l lo t to gut e r k e n n e n k a n n - w i e e i n e 

W a l l f a h r t s k i r c h e r u n d a n s i c h t i g e r h ö h t i n der f re ien 
L a n d s c h a f t u n d i h r e Schause i te war z u r H o f b u r g 
ausger ichtet .6 (Kat. Nr. 5.1.4) D a d u r c h k o n n t e m a n 
v o n d e r R e s i d e n z d i r e k t a u f d i e Fassade d e r Kar l s 
k i r c h e b l i c k e n , u n d d iese v o n b e i d e n Se i ten des 
n i c h t b e b a u t e n Bere iches z w i s c h e n S tad tmauer u n d 
Vors täd ten aus e i n e m m ö g l i c h s t b re i t en S i ch tw inke l 
s e h e n . D i e s w i r d d u r c h d ie A u s s a g e i m A l b r e c h t s -
C o d e x bestätigt, dass „berathsch laget worden , i n was 
G e g e n d u n d O r t h s o t h a n e K i r c h e n a m b e q u e m s t e n 
angeleget w e r d e n sol le" , u n d m a n d a z u „ e i n e n erha
b e n e n [d.h. e r h ö h t e n u n d w e i t h i n s i chtbaren] O r t h " 
v o r d e m K ä r n t n e r t o r ausgewähl t habe.7 

E b e n s o w i e d ie W a h l e ines M a i l ä n d e r H e i l i g e n als 
K i r c h e n p a t r o n passt a u c h d ie 1714 a n g e b o t e n e u n d 
1733 rea l i s ier te Ü b e r g a b e des Go t teshauses a n d e n 
b ö h m i s c h e n K r e u z h e r r e n o r d e n m i t d e m r o t e n 
Stern i n das p o l i t i s c h e K o n z e p t Karls VI . v o n e iner 
I n t e g r a t i o n s e i n e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Landes te i l e 
( A b b . 1). Bere i t s a u f d e m W e g v o n S p a n i e n n a c h 
W i e n hatte der H e r r s c h e r b e a b s i c h t i g t , Ver treter 
a l ler se ine r Länder , a lso Deu t sche , Spanier , U n g a r n , 
B ö h m e n u n d I ta l iener , zu M i n i s t e r n zu e r n e n n e n . 
D i e s e B e s t r e b u n g e n g i p f e l t e n i n der a m 19. A p r i l 
1713 v e r k ü n d e t e n Pragmatischen Sanktion, d i e d ie 
U n t r e n n b a r k e i t u n d U n t e i l b a r k e i t der h a b s b u r 
g i s c h e n L ä n d e r fes tschr ieb . S c h o n Renate W a g n e r -
R ieger ha t d a h e r i n der K a r l s k i r c h e e i n D e n k m a l 
d ieser Po l i t i k gesehen . 8 Ta t säch l i ch sp rach das G e 
l ö b n i s v o n 1713 a u s d r ü c k l i c h v o n e i n e r S t i f t u n g 
d u r c h Kaiser , D y n a s t i e , K ö n i g r e i c h e u n d L ä n d e r 
( M e , D o m o , Regn i s ac P r o v i n c i i s m e i s ) , u n d d ies 
bestät igt a u c h d ie A u s w a h l der als Fürb i t te r u n d 
Zeugen a u f g e r u f e n e n He i l i gen . Sie b e g i n n t m i t Josef 
als S c h u t z p a t r o n des Reiches u n d des Erzhauses u n d 
n e n n t d a n n d ie L a n d e s p a t r o n e der h a b s b u r g i s c h e n 
L ä n d e r n a c h der T i t u l a t u r Kar l s VI . 9 D i e 171S fest
ge legte F i n a n z i e r u n g der W i e n e r P e s t v o t i v k i r c h e 
d u r c h „d ie g e s a m t e n k a i s e r l i c h e n E r b k ö n i g r e i c h e 
u n d L ä n d e r " lässt eben fa l l s k e i n e n Zwei fe l da ran , 
dass d ie K a r l s k i r c h e als D e n k m a l des Ka isers bzw. 
der ö s t e r r e i c h i s c h e n M o n a r c h i e g e p l a n t war. D e r 
d a m a l s vorgelegte F ü n f j a h r e s p l a n sah A b g a b e n vor : 
B ö h m e n 3 0 . 0 0 0 G u l d e n , S c h l e s i e n 2 0 . 0 0 0 , M ä h 
ren 10 .000, N i e d e r ö s t e r r e i c h 16 .000, O b e r ö s t e r r e i 
ch 8 .000 , S t e i e r m a r k 10.000, K ä r n t e n 6 . 6 0 0 , K r a i n 
3 .400 , T i r o l / V o r d e r ö s t e r r e i c h 10.000, I t a l i en /Span . 
N i e d e r l a n d e So .000 , U n g a r n 20.000. Insgesamt also 
214 .000 Gu lden . 1 0 D i e B a u k o s t e n be t rugen sch l i eß 
l i c h m i n d e s t e n s 3 0 4 . 0 0 0 G u l d e n , u n d e b e n s o w i e 
d ie F i n a n z e n u n d Küns t l e r k a m e n auch d ie B a u m a 
ter ia l ien aus g a n z Mit te leuropa. 1 1 
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Friedrich D e r k a i s e r l i c h e H o f a r c h i t e k t J o h a n n B e r n h a r d 
Polleroß F i s c h e r v o n E r l a c h ( 1 6 5 6 - 1 7 2 3 ) b e g a n n n o c h i m 
Votivkirche _ , . „ . , . . . 
und Staats- D e z e m b e r 1715 m i t d e n E r d a u s h e b u n g s a r b e i t e n . 
denkmal A m 4. Februar 1716 legte Kar l V I . i n A n w e s e n h e i t 

des H o f e s d e n v o m B i s c h o f v o n N e u t r a ( N y t r a ) ge 
w e i h t e n G r u n d s t e i n . D i e u r s p r ü n g l i c h e n P l a n u n g s 
p h a s e n s i n d v o r a l l e m a u f d e n 1721 i m Entwurffeiner 
Historischen Architektur v e r ö f f e n t l i c h t e n K u p f e r 
s t i c h e n zu s e h e n (Kat . Nr. 5 .1 .16-19) . D a der ä l tere 
F ischer a m 5. A p r i l 1723 verstarb, ü b e r n a h m d a m a l s 
se in 1722 aus Par is h e i m g e r u f e n e r S o h n J o s e p h E m a -
n u e l F ischer v o n Er lach (1693 -1742) d i e Bau le i t ung . 
O b d ie z a h l r e i c h e n Ä n d e r u n g e n b e i der F o r m v o n 
K u p p e l u n d T a m b o u r , der V e r z i c h t a u f d e n Pr iester 
c h o r h i n t e r d e m H o c h a l t a r s o w i e v o r a l l e m d ie ge
änder te G e s t a l t u n g des I n n e n r a u m e s , i n s b e s o n d e r e 
d ie D e k o r a t i o n der K u p p e l m i t e i n e m Fresko anste l 
le der i n d e n K u p f e r s t i c h e n z u s e h e n d e n s tuck i e r t en 
Kasse t tendecke , a u f J o s e p h E m a n u e l z u r ü c k g e h e n 
o d e r n o c h v o m Vater i n i t i i e r t w u r d e n , ist a l l e rd ings 
ums t r i t t en . 1724 war j e d e n f a l l s der R o h b a u v o l l e n d e t , 
u n d d i e K o n z e p t i o n v o n St. Kar l als ,S taa tsk i rche ' 
w i r d i m G r u n d r i s s a u c h d u r c h d ie b e i d e n Ka i se rora 
t o r i e n m i t i h r e n u n g e w ö h n l i c h p r ä c h t i g e n T r e p p e n 
h ä u s e r n d e u t l i c h ( A b b . 2). 

D i e B a u a r b e i t e n w u r d e n m i t der W e i h e des H o c h 
a l tares a m 28. O k t o b e r 1737 d u r c h F ü r s t b i s c h o f 
K a r d i n a l S i g i s m u n d G r a f K o l l o n i t s c h (1677-1751) 
abgesch lossen . D i e o f f i z i e l l e Ü b e r g a b e der K i r c h e a n 
d e n K r e u z h e r r e n o r d e n er fo lg te a m 27. A u g u s t 1738 
i n A n w e s e n h e i t des Kaisers. 

D i e W a h l w a r z w e i f e l l o s n i c h t s c h w i e r i g gewesen , 
w e n n m a n s i c h d i e d re i P r o j e k t e v o r A u g e n häl t . 
Zwar b l i e b k e i n e s der M o d e l l e e r h a l t e n , aber d ie 
E n t w u r f s z e i c h n u n g e n des T h e a t e r a r c h i t e k t e n s i n d 
über l ie fer t 1 3 u n d H i l d e b r a n d t s Pro jek t w u r d e o f f e n 
s i c h t l i c h d e n P i a r i s t e n über lassen 1 4 . D i e s lässt s i ch 
i n d i r e k t d u r c h d ie 171S verfasste H a u s c h r o n i k des 
O r d e n s be legen . I m Z u s a m m e n h a n g m i t der G r u n d 
s t e i n l e g u n g i n der jose fs tadt a m 20. A p r i l 1716 w i r d 
n ä m l i c h b e r i c h t e t , dass der E n t w u r f d e n k a i s e r 
l i c h e n H o f a r c h i t e k t e n , d a r u n t e r F e r d i n a n d o G a l l i -
B i b i e n a , als zu p r a c h t v o l l f ü r e i n e O r d e n s k i r c h e 
e r s c h i e n e n sei.15 

T a t s ä c h l i c h b e s i t z e n d ie P ro j ek te v o n H i l d e b r a n d t 
u n d B i b i e n a a u c h stru lcture l le G e m e i n s a m k e i t e n , 
da s ie j ewe i l s e i n e Z w e i t u r m f a s s a d e m i t e i n e r A r t 
T r i u m p h t o r u n d k o l o s s a l e n D o p p e l s ä u l e n d a z w i 
s c h e n a u f w e i s e n . D i e I n n e n r ä u m e u n t e r s c h e i d e n 
s i ch j e d o c h wesen t l i ch . W ä h r e n d d ie P i a r i s t enk i r che 
e i n e n Z e n t r a l r a u m m i t k o n k a v e n M a u e r n b e 
sitzt , p l a n t e der T h e a t e r a r c h i t e k t e i n z w e i j o c h i g e s 
L a n g h a u s m i t Chor . I m U n t e r s c h i e d zu d e n b e i d e n 
u n t e r l e g e n e n P r o j e k t e n s c h u f F i scher e ine g ä n z l i c h 
a n d e r e u n d w i r k l i c h s p e k t a k u l ä r e A r c h i t e k t u r : Er 
v e r k n ü p f t e n ä m l i c h d i e b e i d e n G l o c k e n t ü r m e m i t 
d e n F l a n k e n e ines dre i te i l i gen T r i u m p h b o g e n s u n d 
setzte d e m h o c h a u f r a g e n d e n R u n d t e m p e l m i t an t i 
k i s i e r e n d e r T e m p e l f a s s a d e zwei M o n u m e n t a l s ä u l e n 
z u r Seite. 

KAISERSTIL 

ARCHITEKTEN WETTBEWERB 

D i e Pestsäule war n i c h t n u r h i s t o r i s c h e s u n d i d e o 
log isches V o r b i l d für d ie Kar l sk i rche , s o n d e r n a u c h 
e i n k u n s t p o l i t i s c h e s M o d e l l . D e n n a u f g r u n d d e r 
r ö m i s c h e n E r f a h r u n g e n F ischers war es dabe i 1687 
z u m ers ten M a l i n Ö s t e r r e i c h zu e i n e r k ü n s t l e 
r i s c h e n K o n k u r r e n z u n d ö f f e n t l i c h e n E n t s c h e i d u n g 
des Kaisers g e k o m m e n . Bei der K a r l s k i r c h e w u r d e 
n u n e i n ,ge ladener A r c h i t e k t e n w e t t b e w e r b ' d u r c h 
ge führ t , a n d e m s i ch n e b e n F ischer der zwei te ka iser 
l i c h e H o f a r c h i t e k t , J o h a n n Lucas v o n H i l d e b r a n d t 
( 166S -1745 ) (Kat . Nr. 5.1.20), s ow ie der k a i s e r l i c h e 
T h e a t r a l i n g e n i e u r F e r d i n a n d o G a l l i - B i b i e n a (1675 -
1743) aus B o l o g n a be te i l i g ten ( A b b . 3). W i e ernst d ie 
Sache g e n o m m e n wurde , zeigt d ie A n f e r t i g u n g v o n 
dre i h ö l z e r n e n u n d b e m a l t e n M o d e l l e n , d ie e rheb 
l i che Kos ten verursachten . 1 2 T ro t z d ieser späten Zah 
l u n g e n m u s s d i e k a i s e r l i c h e E n t s c h e i d u n g bere i t s 
i m Herbs t 1715 z u g u n s t e n v o n F ischer ge fa l l en se in . 

V e r g l e i c h t m a n d i e d re i K o n k u r r e n z p r o j e k t e , so 
w i r d d e u t l i c h , dass s i c h d i e se n i c h t n u r d u r c h 
e i n e p e r s ö n l i c h e H a n d s c h r i f t , s o n d e r n v o r a l l e m 
d u r c h e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e Sti l lage u n t e r s c h e i d e n . 
H i l d e b r a n d t s „ u n h e r o i s c h e r " u n d „ u n m o n u m e n 
t a l e r " K i r c h e n b a u k a n n sogar a ls „ A n t i t h e s e zu 
F i s c h e r s B a u k u n s t " g e l t e n ( G r i m s c h i t z ) , w ä h r e n d 
h i n g e g e n der m o n u m e n t a l e Modus o d e r Stylum der 
K a r l s k i r c h e d e m A n s p r u c h e i n e s „Ka i se r s t i l s " ge
recht w u r d e . D i e s geh t e i n d e u t i g aus d e m K o n t e x t 
der E r w ä h n u n g der k a i s e r l i c h e n E n t s c h e i d u n g f ü r 
F i s c h e r s P r o j e k t i m B r i e f des k a i s e r l i c h e n H o f -
n u m i s m a t i k e r s C a r l G u s t a v H e r a e u s (1671-1725) 
a n G o t t f r i e d W i l h e l m L e i b n i z ( 1 6 4 6 - 1 7 1 6 ) he rvo r . 
I n d i e s e m S c h r e i b e n v o m 5. D e z e m b e r 1715 b e 
r ichte t der A n t i q u a r i u s , Karl V I . habe s e i n e n g u t e n 
G e s c h m a c k erst j ü n g s t be i der E n t s c h e i d u n g f ü r 
F i scher gegen z a h l r e i c h e G e g e n s t i m m e n bew iesen . 
M a n k a n n d a r a u s s c h l i e ß e n , dass F i s cher s A r c h i 
tektur e b e n s o w ie d ie Texte u n d M e d a i l l e n e n t w ü r f e 
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12 1716 erhielt der 
Theatertischler Johann 
Bonaventura Gamp 150 
Gulden für das Modell 
Bibienas, 1717/18 bezahlte 
man für das „von Ihro 
Kaysl. Mayt. verworjfene 
und von dem Johann Luca 
Hyllenbrandt Architekten 
verferttigie Kirchen Modell" 
insgesamt 400 fl. und 
der dreidimensionale 
Entwurf Fischers kostete 
1719 nicht weniger als 
470 Gulden, llg, Fischer. 
S. 634-635; Popelka, 
Karlskirche, S. 117-123. 

13 Vgl. Deanna Lenzi. 
Jadranka ßentini (Hg.}: 
I Bibiena. Una famiglia 
europea (Ausstellungs
katalog), Bologna 2000, 
S.355-35S,Kat.-Nr.37. 

14 Vgl. Ulrich Fürst: 
St. Laurentius in Gabel 
und die Piaristenkirche 
in Wien. Zwei kurvierte 
Kirchenbauten des 
Johann Lukas von 
Hildebrandt (Schriften 
aus dem Institut für 
Kunstgeschichte der 
Universität München. 
Bd. 57), München 1991 , 
S. 132-137. 

15 Auch die offensicht
liche Rezeption der 
Piaristenkirche als Kaiser
kirche - neben St. Peter, 
St. Karl und derSalesiane-
rinnenkirche - durch 
die Kreuzherren in 
Karlsbad spricht für 
diese Interpretation. 
Vgl. dazu: Franz Matsche: 
K.I. Dientzenhofers 
Maria-Magdalena-Kirche 
in Karlsbad. Zur Rolle des 
Kreuzherrenordens als 
Auftraggeber und seiner 
Beziehung zum Kaiserhof 
in Wien, in: Umeni 39 
(1991), S. 16-32. 

Abb. 2 
Treppenhaus des Kaiseroratoriums 
in der Karlskirche, um 1720/25 
Foto: Friedrich Polleroß 

Abb. 5 
Allegorie der Römisch-Katholischen Kirche, 
Fresko von Johann Michael Rottmayr in der Karlskirche 
Foto: Friedrich Polleroß 
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Abb.3 (5.1.21) 
Ferdinando Galli-Bibiena 
Konkurrenzentwurf für die 
Karlskirche in Wien, 1714 

84 



von Heraeus „zur Verbesserung der von der rö
mischen Vo l lkommenhei t abweichenden Arten" 
dienen konnten und sollten.16 Diesem klassischen 
Stil des Bauwerkes entsprachen auch die Altarbilder 
von Jakob van Schuppen und Daniel Gran sowie die 
Skulpturen Lorenzo Mattiellis; aber auch Johann 
Michael Rottmayrs letzte Fresken wurden zu einem 

„Programmwerk des habsburgischen Kaiserstils"17. 

Das .Kaiserliche' der Karlskirche manifestiert sich 
jedoch nicht nur i m .imperialen' Stil der Architek
tur und in der materiellen Pracht, sondern auch in 
der besonderen inhalt l ich-formalen Konzeption 
des Gotteshauses. Die schon bei Fischers Triumph
bogen von 1690 (Kat. Nr. 5.1.5) vorbereitete .Kompo
sition' aus mehreren deutlich differenzierten und 
eindeutig als traditionelle Hoheitsmotive erkenn
baren Baueinheiten unterscheidet die Karlskirche 
nicht nur von ihren Konkurrenzprojekten, sondern 
auch von allen zeitgenössischen Vergleichsbeispie
len.18 Die in den Quellen explizit als Zitate der rö
mischen Triumphalsäulen sowie der Fassade des 
kapitolinischen Jupitertempels bezeichneten Bau
elemente der Wiener Kirche waren also eindeutige 
Verweise auf das antike Kaisertum, und die Bauge
stalt sowie Ikonografie der Karlskirche müssen daher 
unter dem Aspekt der Typologie, also der In-Bezug-
Setzung alttestamentlicher Figuren und Ereignisse 
zu neutestamentlichen, gesehen werden. Dies gilt 
zunächst theologisch für die Dialektik von Altem 
und Neuem Testament, aber auch politisch, indem 
Wien als neues Jerusalem, Rom und Konstantinopel 
sowie der Kaiser als zweiter Salomon, Augustus 
und Konstantin gepriesen wurde. Schon 1712 hat 
Heraeus bei einem Huldigungsgedicht diese Ideo
logie ausdrücklich formuliert, werde doch Wien 

„mit gleichem Recht Neu=Rom genannt, als vormals 
Constantinopel". Außerdem sei Karl VI. der legitime 
Nachfolger der biblischen Könige, „weil das König
reich Jerusalem noch im Spanischen Titul stehet 
wegen Sicilien" und der Kaiser, der die Säulen des 
Herkules bei Gibraltar überschritten habe, übertreffe 
mit seiner Weisheit selbst Salomon. Während der 
Tempel in Jerusalem ein „Schatten-Werk" geblieben 
sei, würde die Frömmigkeit des Habsburgers wie das 
himmlische Jerusalem ewig bestehen.19 

„MIT STANDHAFTIGKEIT UND STARKMUT" 

In der Predigt anlässlich des Gelöbnisses 1713 stellte 
auch der Jesuit Franz Xaver Brean den typologischen 
Bezug zwischen dem Heiligen Land und Wien sowie 
zwischen dem Kaiser und seinem Namenspatron 

her. Aber während David nur einen Altar errichtet 
habe, hat Karl VI. „dem Allerhöchsten nicht einen, 
sondern in einem herrlichen Gottes=Haus mehr 
Altär angelobet [...]. Weilen aber die Flüchtigkeit 
unseres Lebens, auch die Danckbarkeit auff der 
Welt abstürzet, sollen die herrliche Kirchen-Mauren, 
[...] so lang sie stehen, der gantzen Nach=Welt ein 
DencloZeichen seyn, der Andacht und Gottseelig-
keit CAROLI auff Erden, gegen CAROLUM in dem 
Himmel, und hingegen des Schutzes und der mäch
tigsten Vorsprechung CAROLI von dem Himmel 
gegen CAROLUM auff Erden."20 

Der typologische Bezug zwischen Kaiser Karl VI. 
als irdischem und dem Hl. Karl Borromäus als 
h immlischem Schutzpatron der Karlskirche wurde 
mehrfach zum Ausdruck gebracht. Einer Idee von 
Leibniz zufolge sollten die Reliefs der beiden Säulen 
zunächst Kaiser Karl dem Großen und Karl von 
Flandern, also je einem Amtsvorgänger des Habs
burgers im Reich und in den Erblanden, gewidmet 
werden. Aber schon 1721 betonte Heraeus, dass 
Karl VI. das Gotteshaus in der ihm eigenen Beschei
denheit nicht als kaiserliches Denkmal, sondern 
zu Ehren seines Namenspatrons habe ausführen 
lassen, dass aber die beiden Monumentalsäulen „in 
versteckter und zweiter Bedeutung das Symbol des 
Stifters verkünden"21. Die beiden Säulen visualisie-
ren nämlich auch die Devise Karl VI. „Mit Stand-
haftigkeit und Starkmut", die mit den Säulen des 
Herkules sowie mit dem Sinnbild Karls V. in Verbin
dung gebracht wurde (Abb. 4). Daher zeigen die Reli
efs zwar die Taten des Heiligen Karl Borromäus, die 
Säulen sind aber von römischen Adlern und der he
raldischen Kaiserkrone bekrönt. Und auch die von 
Karl VI. der Kirche gestifteten Reliquien des Mai
länder Erzbischofs befinden sich in einem Gefäß in 
Form des kaiserlichen Doppeladlers (Kat. Nr. 5.1.13). 

Da 1717 die neuen Schiffe der kaiserlichen Donau
flotte auf die Namen der habsburgischen Haus
hei l igen Leopold, Josef, Karl, Elisabeth, Maria, 
Theresia usw. getauft wurden,22 scheint es nahe
liegend, nicht nur im Patrozinium der Karlskirche 
einen Hinweis auf den Kaiser zu sehen, sondern 
auch die großen Seitenaltäre der Heiligen Elisabeth 
(der Entwurf wurde 1736 dem Kaiser vorgelegt) und 
Maria Himmelfahrtauf Kaiserin Elisabeth Christine 
(1691-1750) und die Thronfolgerin Maria Theresia 
(1717-1780) zu beziehen.23 

Mit der ungewöhnlichen Gestaltung der Kirchen
fassade gri f f Fischer einerseits auf Ideen von 

T6 Friedrich Pollerofi: 
DOCENT ET DELECTANT. 
Architektur und Rhetorik 
am Beispiel von Johann 
Bernhard Fischer 
von Erlach, in: Wiener 
[ahrbuch für Kunst
geschichte 49 (1996), 
S. 165-206 , hier S. 1941"., 
Abb. 33f.; Ulrich Fürst: 
Die lebendige und sicht
bare Fiistorj. Program
matische Themen in 
der Sakralarchitektur des 
Barock (Fischer von Erlach, 
Hildebrandt. Santini) 
{Studien zur christlichen 
Kunst, Bd. 4), Regensburg 
2002, S. 189-192; Friedrich 
Polleroß: „Dieses neue 
Rom, ein Wohn-Sitz 
Römischer Kayser". Zur 
historischen Legitimation 
des habsburgischen 

„Kaiserstils", in: Andreas 
Kreul (Hg.): Barock als 
Aufgabe. (Wolfenbürteler 
Arbeiten zur Barock
forschung. Bd. 40) 
Wiesbaden 2005.S. 9-3S. 

17 Inge Schemper-Spar-
holz: Stil oder Modus? 
Lorenzo Mattielli und das 
Problem der Stilvarianten 
in der Skulptur des Spät
barockin Wien, in: Roland 
Kanz, Hans Körner (Hg.): 
Pygmalions Aufklärung: 
Europäische Skulptur 
im lS. Jahrhundert, 
München/Berlin 2006, 
S. 113-131; Erich Hubala: 
Johann Michael Rortmayr, 
Wien/München 1981, 
S. S7-91. 

18 Vgl. Sedlmayr. Fischer, 
S. 2S0-300: Jutta Tremmel-
Endres: Denkmaiarchi
tektur oder Architektur 
mit Denkmalcharakter? 
Studien zur Kunst Johann 
Bernhard Fischers von 
Erlach. Trier 1996, S. 241 f. 

19 Car Gustav Heraeus: 
Gedichte und Lateinische 
Inschriften, Nürnberg 1721, 
S. 49-55-

20 Zilien in Pollerols, 
Rhetorik, S. 1S6. 

21 Heraeus, Gedichte. 
S. 75-77-

22 Vgl. Franz Matsche: 
Die Kunst im Dienst der 
Staatsidee Kaiser Karls VI. 
Ikonographie. Ikonologie 
und Programmatik des 

„Kaiserstils" (Beiträge zur 
Kunstgeschichte, Bd. 16), 
Berlin/New York 1981. 
S.425. 

23 Vgl. Hans 
Aurenhammer: Johann 
Bernhard Fischer 
von Erlach 1656-1725 
(Ausstellungskatalog), 
Wien/München 1956, 
S. 171; Eckhart Knab: 
Daniel Gran. Wien/ 
München 1977. S. S6-SS, 
S. i7Sf 
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Gianlorenzo Bernini zurück, der vor dem Louvre 
zwei Tr iumphsäu len nach römischem Muster 
aufstellen wollte; andererseits paraphrasierte der 
Wiener Architekt ein Projekt von Carlo Fontana 
(1634-1714), der anlässlich des Heiligen Jahres 1675 
eine Kuppelkirche im Kolosseum als Sinnbild des 
Triumphes des christl ichen über das heidnische 
Rom errichten wollte (Kat. Nr. 5.1.8). Konnte sich 
das Papsttum in Rom auf die antiken Monumente 
berufen, so bedurfte es im imperialen Wien histo
risierender Architekturzitate, u m den gleichen legi-
timatorischen Anspruch zu veranschaulichen. Dass 
die Personifikation des römisch-katholischen Glau
bens im Kuppelfresko der Karlskirche als Attribut 
einen Zentralbau mit tempelartiger Vorhalle erhielt, 
verdeutlicht jedoch diesen Zusammenhang (Abb. 5). 

Parallel zu den architektonischen Veränderungen 
k a m es jedoch auch zu ikonogra f i schen bzw. 
inhaltl ichen Akzentverschiebungen während der 
20-jährigen Planungs- und Bauzeit. So wurden die 
ursprünglich vor der Karlskirche geplanten Sta
tuen der Apostelfürsten Petrus und Paulus von 
Personifikationen des Alten sowie Neuen Bundes 
mit Schlangenstab bzw. Kreuz ersetzt und damit 
bekam die Programmatik der Karlskirche eine 
stärker hei lsgeschicht l iche Ausr ichtung. D e m 
von Ingeborg Schemper-Sparholz bei den Spiral
säulen konstatierten jesuitischen Kunsteinfiuss24 

entsprach auch der - vielleicht durch den Kreuz
herrenorden verursachte - Wechsel der Altarpatro-
zinien der Diagonalkapellen. Hier wurden die noch 
1733 vorgesehenen vier Gemälde der Evangelisten 
durch Darstellungen der Wunderhei lungen Christi 
(„Auferweckung des Jünglings zu Naim, Jesus und 
der Hauptmann zu Kapharnaum; He i lung des 
Gichtbrüchigen") ersetzt.25 Vom ersten Konzept 
wurde nur das Gemälde des Heiligen Lukas reali
siert. Zur nachträglichen Anpassung hat man daher 
in der rechten unteren Ecke neben dem auf Lukas 
(Selbstporträt des Malers!) als Patron der Künstler 
und Kunstakademien verweisenden Attribut der 
Bildhauerei auch das nur bei diesem Evangelisten 
(10, 30-37) überlieferte Gleichnis v o m barmher
zigen Samariter dargestellt.26 

WIENS HAGIA SOPHIA 

Philipp II. von Spanien an den Bruder des Heiligen), 
andererseits die von ihm ausgelösten Wundertaten 
in populärer Ausschmückung, aber eindeutig nach 
literarischen Vorlagen (Kat. Nr. 5.1.23-56).27 Der 
Giebel der Kirchenfassade zeigt eine Darstellung 
des Endes der Wiener Pestepidemie, die den Giebel 
bekrönende Statue des Heiligen ist umgeben von 
den Allegorien seiner Tugenden, nämlich Glaube 
( in Gestalt des Pontifex Maximus) , Gnadeneifer, 
Barmherzigkeit gegenüber den Armen und Buße. 
Die Engel auf dem Kuppeltambour tragen die Attri
bute der kirchlichen Würden des Heiligen. Als Ver
körperung der Nächstenliebe personifiziert die von 
Stanetti geschaffene Skulptur des Karl Borromäus 
gemeinsam mit den über den Glockentürmen an
gebrachten Statuen des Glaubens und der Hoffnung 
die Dreiheit der christlichen Tugenden. Im Kuppel
fresko erscheint der Mailänder Erzbischof gemein
sam mit der Gottesmutter vor der Dreifaltigkeit als 
Fürsprecher. Auch hier werden seine Tugenden in 
allegorischer Form ausführlich dargestellt, nämlich 
Nächstenliebe, Glaube und Kampf gegen Häretiker 
sowie Hof fnung auf Gott. Die vier Fresken in den 
Kreuzarmen ergänzen diese Thematik mit den Alle
gorien der Erkenntnis des Göttlichen Ratschlusses, 
des Gottvertrauens, der Bußfertigkeit und des (musi
kalischen) Frohlockens.28 

Schon 1733 wurde die Karlskirche v o m Jesuiten 
Anton Höller mit der Hagia Sophia von Konstanti
nopel verglichen, in einer Leichenpredigt auf Karl VI. 
dann direkt als neuer Tempel Salomons beschrieben 
(Abb. 6), standen ja auch dort zwei Säulen mit der
selben Symbolik wie jener in Wien: „Was bey dem 
jüdischen König Salomon ein Wunsch gewesen, daß 
wäre bey dem Römischen Kayser Carl di Sache, der 
viel besser die herrliche Kirch des Heiligen Caroli 
Borromei, durch seine Klugheit und Stärke befestiget, 
als Salomon den Vorhoff des Tempels mit steiner
nen Säulen."29 Dieser typologische Vergleich hätte 
sicher auch die Zustimmung von Johann Bernhard 
Fischer v o n Erlach gefunden. Denn der im l inken 
Orator ium der Kirche porträtierte Hofarchitekt 
hatte auch seine 1721 veröffentlichte Architektur
geschichte mit dem Tempel in Jerusalem begonnen 
und mit der Karlskirche abgeschlossen. 

Davon abgesehen dominiert aber sowohl am Außen
bau als auch i m Innenraum die Ikonografie des 
Kirchenpatrons. Die Reliefs auf den Säulen prä
sentieren einerseits Leben und Tod des Heiligen 
(darunter die Verleihung eines Herzogtums durch 
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24 Vgl. Ingeborg 
Schemper-Sparholz: 
Der Bildhauer Lorenzo 
Mattielli: die Wiener 
Schaffensperiode 
1711-173S. Skulptur als 
Medium höfischer und 
sakraler Repräsentation 
unter Kaiser Karl VI., 
Univ. Habil.-Schr., 
Wien 2004, S. 141. 

25 Laut einer Notiz im 
Prager Archiv des Ordens: 
für den Hinweis danke 
ich P. Marek Pucalik. Knab, 
Gran, S. 177. 

26 Vgl. Pierre Schreiden: 
Jacques van Schuppen 
1670-1751, in: Wiener 
Jahrbuch für Kunst
geschichte 35 (19S2), 
S. 1-106, hier S. 57-5S. 
S. 8o-Si ,Abb. 54. 

27 Vgl.Schemper, 
Mattielli, S. 143-149. 

28 Vgl. Hubala.Rottmayr, 
S. 171-174. 

29 Zitiert n. Polleroß. 
Rhetorik, S.1S8-189. 

Abb. 6(5.1.9) 
Philipp Galle nach Maerten van Heemskerck 
Die Zerstörung des salomonischen Tempels 
in Jerusalem durch Kaiser Titus, 1569 
Abb. 4 (5.1.6) 
Medaille zur Kaiserkrönung Karls VI., 
Nürnberg 1712 
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